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oder wollt.) Anzeigenpreise: I Spalte: 100.-DM +

MWST; 1/2 Seite: I50.-DM; I Seite: 500.-‘DM. SF-

Konto: F. Kamann - PSK Stuttgart — Ktonr. 574 63 —

703; Anarchistisehe and alternative Kleinverlage er-
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- daktionsanschrift: SCHWARZER FADEN —- RE-

DAKTION, Postfach, 7031 Grafenau-I; Tel. 07033/

44273; ISSN: 0722 — 8988.
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8 Nummem: 30.-DM

Bitte var der 1. Lieferung,
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ABOS nach der letzten Nummer

des alten Zeitraums.
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Spenden und Finanzierungiahilfe fijr die No-

stalgienummer:
N.H., Nfirnberg: 100.-DM; H. Sch., Zfirich:

30.-; BK, Eitorf: 50.-; H.M., Mechern:

20.-; M.U., Stuttgart: 5.-; G.H., Nauheim:

10.-; G.B., Weisendorf: 35.-; R.K., Schwan-

stetten: 15.-; BS, Tflbingen: 10.—; H.W.,
Mfiller, Heidenheim: 150.-; S.B., Marburg:
35.-; M.B., Ludwigshafen: 20.-; P.K. , Ham-

burg: 15.-; H.J., Hamburg: 5.—; B.B., Got-

tingen: 20.-; D.S., Sternwiesen: 10.—; Nate,
Koln: 20.—

Wir danken wieder allen Spendern ffir diese
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Editorial
Kultumummer —

lange angekiindigt, spiegelt diese

Nummer ansatzweise das wieder, was wir von

ihr erhofft haben. Am gelungensten finden

wir die Spannung, die sich zwischen den Bei—

trfigen >>Videofront<< und »Theater im Zeital-

ter totaler Medienwelm ergibt. Neben den

konkreten Vorschléigen zum selbstindigen
Handeln, enthalten beide gesellschaftliche
und subkulturelle Reflexion, zeigen Anv

spruch und Wirklichkeit linksradikaler Kul-

turarbeit auf. In dieser Richtung kénnen wir
uns eine sinnvolle Weiterarbeit vorstellen — in
einer Kulturnummer 1986! (Die Koordination
fibernimmt Herby Sachs, Adresse vgl. Im—

pressum.)
Erstaunlicherweise geht die Tendenz nahe—

zu aller Beitriige in Richtung der— heute gern

totgesagten -— Kollektivitét; ein Ergebnis, das
die Anarchisten ungeféihr ebenso stark in Wi-

derspruch zum >>Zeitgeist<< stellt, wie unsere

Ablehnung des Parlamentarismus zu Zeiten

»griin-alternativen Wahlfiebers<<.
Wir suchen eine Kultur filr das Kollektiv;

d.h. wir lehnen sowohl die etablierte Masseu-
kultur ab, die die Masse als konsumierendc
Herde sieht und verurteilen ebenso die zuneh-
mende Tendenz zur Atomisierung, die im [)0
sitivsten Fall die Menschen als selbstverant—
wortliche Individuen ansprechen will. War/Isl
die Massenkultur Verdummungskultur, SO

haftet dem letzteren unweigerlich etwas Elitél—
res an, das allzuleicht in eine Kultur umkippL
die nur einer privilegierten Schicht offensteht.

Anarchistische Schriftsteller wie Carl Ein-
stein erkannten den Widerspruch in dem sich
der Kfinstler zur Masse befindet: wenn er ei—

nerseits die géngige Massenkultur seiner Zelt
~in unserem Fall z.B. Fernsehquizsendunge"
— hohnisch ablehnt, andererseits eine avanl-
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gardistischc, intellektuellc Schreibweise ent—

wickelt, die spiiter (von Intellektuellen) als re-

volutioniirc Ncuerung gefeiert werden wird,

abcr zuniichst nur von >>Bildungsaristokraten<<
zur Kcnntnis genommen und verstanden wer-

den kann. Richtct sich cin solcher Schriftstel-

ler beim Sehreiben nicht doch unbcwuBt an

elitaren Bildungsidealen aus, die einer Ver-

breiterung wirklicher Kultur fiir die Masse im

ch stehen? Ist nur die Kultur wirklich, die

nicht zur Massenkultur, nicht zum Konsumar—

tikel degradiert wird? Kann sich cinc §>Volks<<-
kultur iiberhaupt der Vermarktung cntzie-

hen?

Aus diesen Fragen crgibt sich ein Dilemma,
das ein Kiinstler individuell nicht léscn kann.

Einsteins Ausweg bestand im >>Aussticg<< aus

dem etablierten Pariser Kulturbetrieb und

dem sich Einlassen auf die kollektivc Erfah—

rung in dcr Kolonne Durruti 1936. Einsteins

Weg deutet eine »Wahrheit« an: Kultur kann

sich nicht fiir sich selbst erneucrn ohne dem

Ideal dcs elitiiren Bfirgertums zwangsléiufig
immer wieder einvcrlcibt zu werden.

Andcrerseits bewirkt die Unterhaltungs-
kultur via Masscnmedien, daB sich die Konsu-

menten mehr und mehr an dem herrsehenden

Geschmack ausrichten; im Kapitalismus als

an dem Geschmaek dessen, der »Angebot und

Nachfrage<<, »Mode und Show« am besten be-

einfluBen kann. Die Massenmedien pragen
somit die sogenannte >>6ffentliche Meinung<<,
die unhinterfragte Autoritfit des Tagesschau-
Sprechers ist nicht selten hoher einzuschfitzen

als die des Bundcskanzlers. Wfihrend die Ver-

teidigcr dcr Massenkultur auf den demokrati-

schcn, gar >>Dem0kratic ermoglichendem
Charaktcr dcr Massenmcdicn vcrweisen, wir-

kcn dicse bisltmg allcrdings nur beeinfluflend
und nivelliercnd. Im allgemeincn bewahren

sie die bestchcndcn Gesellschafts- und somit

Herrschaftsstrukturen und sind dcshalb durch

und durch konservativ. Erneuerungsversu-
Che, kritische Reportagcn u.ii. konnen diese

Tendcnz mildcrn, werden cs aber im Zeitalter

des Privat- sprich Kapitalfemsehens schwercr

haben, ihr Publikum zu erreichen, weil es sich

Zunachst immer nur um ein Minderhcitenpu-
blikum handeln kann und dics keine geniigen-
den Einschaltquoten verspricht, um cine Pro-

duktion zu finanzicrcn.

Wenn die viel zitierte, beim Weltwirt—

Schaftsgipfel geradezu fiberstrapazierte, west—

lichc »Freihcit« gegeniiber ostlichen Massen-

medicn tatsiichlich noch auf Pluralismus ver-

Wciscn kann, wird sich dics untcr dcm EinfluB
dCS >>freien (Kapital-)Markts« zunchmend re-

duzieren.

Massenmedien sind also weder demokra-

tisch, noch spezifisch ffir den Kapitalismus
Oder realen Sozialismus. Sie sind — weil breite

Bevolkerungsgruppen vcrschicdcner Schich-

ten zu ihnen Zugang habcn — lediglich Kenn-

Zcichen fiir den die Welt bchcrrschendcn In-

dLlstrialismus. Sic fibcrnchmen in unserer Ge-

sellschaft ffir die breite politisch ohnmachtige
Massc cine mcinungspragende Funktion, die

friillcr dic Kirche ausiibte: die chanken der

Menschen mit dem Bcstchcndcn an— und aus-

fiillen, bis die Menschen daran gewohnt sind

Und dieses Bestehcndc nicht mehr in Frage
slellen,

Der Vergleich mit der Kirche maeht aller-

dings deutlich, daB dic Mechanismcn zur Be-

‘Vflhrung bestehender Herrschaft fiir die Be—

herrschten freundlichcr gcworden sind. Unter ,

(Herrschafts-)Informationen laBt sich — auch

fflr breite Bevélkerungsteile — ehcr ein eigen—
standiges und kollektives Handeln cntwickeln

als unter dem EinfluB religiéser Wahnvorstel-

lungen und autoritar—kirchlicher Dogmen.
Wenn die Massenkultur aber lediglich herr-

schaftsbewahrend wirkt und kcinen Ausweg
zu wirklieh demokratiseher Kultur bietet,
mfissen wir dann nicht zurfick zur Avantgar-
dekunst? Zum Kfinstler als Rebellen und Er—

neuerer? — Zumal wir eine groBe Vorliebe fiir

diese Rebellen spfiren?
.

Die Antwort muB wohl >>jein« lauten. Wenn

es keine kollektive Ebene der Kunst, der Kul-

tur gibt, bleibt dem einzelnen nur die Rebel-

lion, das Emeuern — er wird allerdings den

Widerspruch elité‘tr zu sein nicht ijberwinden.

Er bleibt Rebell und einfluBlos oder — schlim-

mer - wird >>entdeckt<< und mit oder gegen sci-

nen Willen zum Konsumprodukt degradiert
und integriert. Wir brauchen uns nur die Me-

chanismen der Rock- and Punkrnusik in Erin-

nerung rufen.

Was wir branchen ist also Kulturpalitik.
Nur in Verbindung mit Politik, mit kollekti-

vem Selbsthandeln, 15m sich Kultur »vermas-

sen« ohne sofort verwertbar zu sein. Individu-

elle Losungen bleiben Uberlebens-Strate-

gien, beinhalten jedoch kein Konzept. Der

»Umzug« vieler Polit-aktivisten in den Be-
'

reieh von Kultur und Kulturkfitik bleiot ohne
politische Zielrichtung dem Riickzug lIlS Pry,

vate vergleichbar. Man nistet sich ein, wartet

ab, tut was fiir’s BewuBtsein und hofft ..;

hofft, daB andere die Revolution machen.

Nur, wenn dies je geschehen wfirde, waren

diese Wartenden soweit weg vom konkreten
Handeln, daB sie wohl nur zum >>Rumknteln<<
'

La e waren. ..m

gishalf) versteht sich diese Kultur-Sonder-

nummer als der Beginn unserer Bemfihungen
um cine Verbindung von Kultur und Polmk.

Sie versucht Beitrage zu ciner Kultur von un-

tcn zu liefern, die die herrschende Kultur als

Kontrastfolie benutzt. Zu dieser herrschen-
den Kultur Zahlen wir auch Dinge, dlc vi'ohl
kein Kulturdczernent als Merkmale seiner

Kultur in Anspruch nehmen wfirde: Der Be-
suehsbericht aus zwei irischen Knasten zeigt
eine bizarre aber dennoch eindeutlge Real;-

tat, die so gar nicht zum gangigen Kulturver-

stéindnis der Buehmessen, Theatertage und

Filmfestivals passen will. Dennoch smd gera-
de Bauten wie Long Kesh oder Stammheim

Ausdruck der herrschenden >>Kultur<< und

wenn sie nicht als solehe erkannt werden,
dann vielleicht, weil wir den Massenmedien

auf den Leim gehen, die unter Kultur nur das
verstehen, was in der letzten Tagesschaumi-

nute als Zeitvertreib und Aufloekerung ge-
sendet wird; — ein Knast als Einstlmmung .ms
Abendprogramm paBt da zweifellos nicht hm.
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Cincr Unzahl an Konsumangeboten und

‘

Nummer 4232.-DM;

Preiserhiihung -— Sondemummer »Arbeit« —

fortlaufende Nummer

Wie geht’s weiter mit dem SF?

Nachdem nun zur Jahresrnitte mit der »No-

stalgienummem (100 Seiten, 10.-, Beitréige
aus den Nummern 0 bis 12, Anmerkungen
und Kommentare) und der vorliegenden Kul-

tur-Schwerpunktnummer zwei Ausgaben des

SF erschienen sind, wird die kommende Num-

mer 19 (Ende September/Anfang Oktober)
wieder zum bisherigen SF-Konzept (ohne
Schwerpunkt) Zuriickkehrcn. Daffir stehen

bereits einige Beitréige fest: >>Intcrnationalis—

mus« von der Gruppe Libertarer Friihling,
Berlin; Giinter Hartmanns >>Antwort an Toff-

ler«; Murray Bookchins >>Kommunalismus-

Konzeptiom; »CNT-«Spaltung von Rafael

Sanchez...

Parallel wird die Berliner Gruppe LAVA

eine SF-Sondemummer »Arbeit« erstellen,
die — wenn alles nach Plan geht ~ bereits im

September erseheinen soil und an die Buchla-

den und Wiederverkéiufer geliefert wird.

Die Abonnenten bitten wir, diese Nummer

extra zu bestellen, sie kann aufdas ABO ange—
rechnet werden, — aber wir wollen vermeiden,
da/J‘ Abormenten, die sich fL'ir diesen The-

menschwerpunkl nicht interessieren, die Num—

mer bekommen und bezahlen miissen.

Wir werden die darauffolgende Nummer

dann im Dezember/Januar als Nr.20 (1/86)
herausbringen.

Ab Nr. 19 werden wir den Verkaufspreis
des SF auf 5.-DM heraufsetzen mflssen. Wir

sehen uns zu diesem Schritt gezwungen, weil

beispielsweise die Vertriebserlose filr eine

Nummer 2.-'DM betragen, der Herstellungs- ,

preis jedoch 2,50DM. D.h. wir subventionie-

ren seit einier zeit 320 Vetriebsexemplare mit

0,50DM pro Exemplar. Subventionieren,
...wovon??

Um Verstandnis ffir unsere Entscheidung
und um Solidaritét bei den betroffenen Wie-

derverkaufern und Buehléiden zu werben, hier

einige Zahlen: Eine Nummer des SF kostet

uns derzeit 5000.-DM, verteilt auf Druck,
Weiterverarbeitung, Satz, Porto, Versand-

umsehliige, Kopien, Layout-Material, zwei

bezahlte Anzeigen im Jahr, einen Infodienst.
— 495 Einzelabos, 620 Exemplare im Buch-

handel und Wiederverkauf, 320 Exemplare
im Vertrieb, 75 Knastfreiexemplare und Aus-

tauschexemplare (Stand: Juni ’85) erloscn pro
nehmen wir cinen

Durchschnitt von 400.~DM Spenden pro Aus-

gabe an, so bleibt ein Defizit von 300.-DM.
Die Erhohung des Verkaufspreises wiirde —

vorausgesetzt die Verkaufszahlen lassen sich‘
halten — 4826.-DM erlosen, so daB zusammcn

mit den Spenden die laufenden Kosten wieder

gedeckt waren.

Der ABO-Preis bleibt jedoch mit 15.-DM
'

fiir 4 Nummem erhalten! Wem also 5.-DM fiir
cinen SF zuviel sind, tier/die kann gi‘mstiger

'

abonnieren!

Redakt/on SF
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FLl-Treffen NUrnberg

Kurzhericht aus drei Arbeitsgmppen. (Ein
weiterer Bericht iiber die iibrigen Ergebnisse
soll folgen.)

‘

Zum 5. FLI-Trefl'en reisten wieder ca. 50

Menschen an, diesmal nach Niirnberg ins

KOMM.

I. Plenumsdiskussion und Vortrag von Mar-
_

tin fiber »Sozialtechnologie« — Motto:

»Wenn es uns gut geht, ist auch die Welt o.k.«

GeméiB diesem Motto entwirft die Sozial-

technologie ein Bild von der Wirklichkeit und

indem dieses Bild korrigiert, verschénert etc.

wird, wird uns suggeriert, daB die Wirklich—

keit selbst verandert wird, — was selbstver—

stiindlich nicht geschieht und auch nicht beab-

sichtigt ist. Die »heile Welt« wird vorgestellt
und fiberall, wo die Differenz zur Wirklichkeit

offensichtlich wird, wird am Image rumgeba-
stelt, wird >>beschonigt<<.

Ein Beispiel: Die Unzahl von Encounter-

groups betonen die BegrfiBungszeremonien,
deren Funktion es ist, zerstorte soziale Bezie-

hungen formal neu aufzubauen. Der Erfolg
der Psychobewegung beruht letztlich darauf,
daB es ihr mit dem Mittel der Formalisierung
gelingt, so zu tun, als wfirde sie dabei helfen

die Wirklichkeit zu bewaltigen, wéihrend sie

letztlich nur Korrekturen in den Kb'pfen ihrer

>Patientem anbringt — letztlich also so etwas

wie sanfte Gehirnw‘cische betreibt, die den

>Patienten< mit seiner/ihrer Wirklichkeit ver-

séhnt und ihn dies auch noch bezahlen léiBt.

Mitbeteiligt am Ausbreiten des Psycho-
Booms ist und war die Friedensbewegung, die

sich in ihren Aktionen formaler und symboli-
scher Mittel bediente; sie fibernahm die For-

men der Sozialtechnologie und etablierte die-

se zur eigentlichen >>Protestform<<.

Ein wesentliches Ergebnis der Sozialtech-

nologie ist die >>Privatisierung<<. Alles zielt auf

ein verandertes BewuBtsein zu den Dingen,
>>w0bei dieses BewuBtsein wieder fur die Welt

an sich gehalten werden soll«. (Martin). Diese

»Privatisierung« verstiirkt sich, weil die Ge-

sellschaft soziale Funktionen verloren hat, die

heute gekauft werden mfissen; man vergleiche
nur die Ausbreitung des Sozialarbeitersektors

(ca. 20 % der Studenten studieren fur diesen

Bereich). In diesem Sektor wird an den Aus-

wirkungen der gesellschaftlichen Widersprfi-
Che >>rumgefloktert<<, ein neuer Markt (auch
Arbeitsmarkt) fiir Zuhéren, Zuwendung,
Psychiatire, Psycho-Kurse, Sekten ist entstan-

den — wahrend Erkléirungsmodelle der Gesell-

schaft abgelehnt werden; — Politik ist als zu

theoretisch verschrien und scheint derzeit nur

schwer diese emotionalen Bediirfnisse der

Therapiesiichtigen auffangen zu kénnen. Die

Sozialtechnologie unterstiitzt die Abwchrhal-

tung gegen politisches Engagement.
Der Kapitalismus ist an dem Punkt ange-

kommen, wo er auch die menschlichen Bezie-

hungen, AuBerungen, Bediirfnisse endgiiltig
vermarktet und zur Ware macht. Im gesell-
schaftlichen Leben, im ArbeitsprozeB sind

Emotionen auf ein Minimum reduziert; das

»Leiden« der Psycho-Patienten wird »ge-

heilt«, in dem es den bezahlten Zuhorern ge-

lingt, ihre >Patienten< dazu zu bringen, eigene
Emotionen wieder zu verbalisieren, zu tanzen

etc.. >>Heilserfolge<< sind unfiberpn'ifbar und

auch unwichtig, wichtig ist nur das »subjektive
Wohlbefindem des >Patienten<, das ihn/sic

befiihigt ihre Rolle in der bestehenden Gesell-

schaft weiter auszuffillen. Auf diese Weise er-

ganzt der »freie« Psychomarkt das staatliche

Erziehungsmonopol und die staatliche Kon-

trolle: sein Ergebnis ist die Herstellung einer

>>widerwéirtigen Gemfitlichkeit in Beton«

(Martin).
a
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II. SU-Arbeitsgruppe: Die These (aus anti-

imp. Kreisen) won'ach die SU unterstfitzens-

wert sei, weil der US-Kapitalismus fibermach-

.tig geworden ist, sich neue Markte sichert,
wahrend die SU die Befreiungsbewegungen
der 3.Welt stiitzt, wurde als falsch verworfen.

Einmal, weil die SU keineswegs alle Befrei-

ungsbewegungen unterstiitzt bzw. ihre gele-
gentliche Hilfe sich gut bezahlen laBt; zum an-

deren
, weil der 3 .Welt-Handel der SU kapital-

schépfend ausgerichtet ist, d.h. die SU durch-

weg Exportgewinne erzielt mit denen sie tech-
nisches Know-How aus dem Westen einkauft

(Ausnahme: Kuba, das als Investmentland

gelten kann). Ganz im Sinne des Westimpe-
rialismus zielt auch der Handel der SU nicht
auf die Unterstfitzung der Selbst-Entwick-

lung, Industrialisierung der 3. Welt-Lander,
sondern sucht lediglich den Handelsvorteil im
Status Quo auszunutzen und daneben die Tei-

lung der Welt in militéirische EinfluBzonen ab-

zusichern.

Einen zweiten Diskussionsstrang bildete
die Kritik der russischen Untergrundgewerk-
schaft SMOT, die die Rechtlosigkeit des Ar-

beiters beklagt, Streikrecht fordert, die inoffi-

zielle Arbeitslosigkeit und das Entlassenwer-
den aus politischen Grilnden offenlegt, die

Abschirmung von Ffihrungskréiften in der In-

dustrie kritisiert etc.

Im AnschluB daran kam es zu einer kontro-
versen Diskussion fiber die politisch-wirt-
schaftliche Form der Ausbeutung in den bei-

den Blocken; tendenziell wurde der SU intern

(im AuBenhandel gelten andere Bedingun-
gen, 5.0.) eine Guterwirtschaft, dem Westen
eine Geldwirtschaft zugeschrieben. D.h. die
westlichen Staaten benotigen aufgrund ihrer
wirtschaftlichen Selbstlaufmechanismen drin-

gender neue Markte als die auf Deckung cler

benotigten Waren eingestellte SU; ein Erkléi-
rungsmodell ffir den deutlicheren Imperialis-
mus des Westens muB hier ansetzen. DaB die-
se Beurteilung jedoch nur die Haupttendenz
widerspiegelt, beweisen die »L(‘icher im Sy-
stem<< — etwa: Polen — Auslandsarbeit erlaubt;
Ungarn — IWF angeschlossen; DDR — West-
geldmarkt; allgemein — Schwarzmarkt etc.).

III. FLI-Selbstverstfindnis-AG: Dazu soll u.a.

von Waltraud noch ein Papier erarbeitet wer-

den, das Interessenten auf Wunsch von den
unten aufgefiihrten Adressen zugeschiekt
werden kann. Obwohl nun bereits 3 Jahre ver-

gangen sind, hat sich an unserer inhaltlichen

Zielsetzung niehts Grundsétzliches verandert.

Das FLI versteht sich nach wie vor als offener

fiberregionaler Diskussionszusammenhang,
dem es vor allem datum geht, den Anarchis-
mus in seiner Theorie zu aktualisieren, gesell-
schaftliche Probleme zu analysieren und ge-

meinsam zu diskutieren; letztlich den Kom-

munikationsgrad unter Anarchisten hierzu—

lande zu fordern. Deshalb betrachtet sich dflS

FLI nicht als eine herkijmmliche Organisa-
tion, kennt kein Statut und beschrankt sich

nicht auf einen Schwerpunkt in seiner Arbcit-

Es soll niemand ausgegrenzt werden. Im FLI

sollen Anarchisten ( Autonome wie Gras-

wurzler, Landkommunardenund Stadtfixicr—

te, Feministinnen und Anarchafrauen, Anti-

padagogen und libertine Pedagogen, Teoreti-
ker und Praktiker, Parteifeinde und Anarchi-
sten bei den >Grfinen<, Anarchosyndikalistcn
und Anarchokommunisten) gerade mit ver—

schiedenem Alltagszusammenhang zum ET‘

fahrungsaustausch zusammenkommen und

mit dem jeweils unterschiedlichen Hinter—

grund gemeinsame Ergebnisse erarbeiten.

Es wird weiterhin halbjahrliche Treffen g6-

ben, deren Themen durch die Rundbriefe vor-

bereitet werden. Diese Treffen finden in ver-

schiedenen Regionen der BRD statt (bislang
Schwabische Alb, Hunsriick, Emmerich, Lut-

ter bei Salzgitter, Niirnberg) um moglichst
Vielen wenigstens ab und zu die Teilnahme zu

erméglichen. Ausgerichtet und >technisch<

vorbereitet werden diese Treffen von FLI-

Mitgliedern aus der jeweiligen Region. Bis-

lang wurde das FLI als Diskussionsforum ge-

nutzt, vorgeschlagen sind nun — ffir die Zu—

kunft — Theorieschulungen (nach innen 11nd

aufien), offene (Themen-)Abende, Kultur-

wochenenden, Vortréige auf Veranstaltungen
(ein erster wurde ja in Venedig eingebracht).

Das (nichste) 6. Treflen findet mm 25. bis

27.10.85 in den Riiumen der ASH, Krebs-

miihle, Obemrsel (bei Frankfurt) statt. An

vorzubereitenden Themen stehen bislang fest

(Themenvorschlage sind jederzeit willkom—

men, mfissen abet mitvorbereitet werden):
— Politische Verfinderung —- abet wie?
—

Selbstverwaltung: Faszination Oder tristcr

Alltag?
— Anarchismus und Autonomie
— Sowjetunion-AG
— ein Thema aus dem SF (als Ruckkoppl‘ung
fiir die Redaktion)
Weitere Vortrage fur die Abend-Plenen kén-
nen — wie diesmal der Vortrag des irakischcn
Genossen fiber den Krieg Iran-Irak — auch un-

angekiindigt auf den Treffen selbst noch in
den Arbeitsplan aufgenommen werden.

Regionale Kontaktadressen: Um die Redak-
tion des SF im Beantworten von Briefen zu

entlasten, konnen ab sofort von folgendcn
FLI-Mitgliedern Informationen fibers FLI
etc. angefordert werden:

’

Gloria Brabbin/Gflnter Hartmann (neue (l)
Bestelladresse fiir den Rundbrief, jéhrlich
20.-DM): c/o BIAS, Lausitzerstr. 25, 1000
Berlin-36

Wolfgang Neven, .Stresemannstr. 71, 2000

Hamburg-50
Wolfgang Aschauer, Burgstr. 32, 3400 Gat—

tingen

., /



Horst Blume, Schleusenweg 10, 4700 Hamm

Herby Sachs, Moosweg 165, 5090 Leverkusen

Gerhard Kern, Dorrwiese 4, 5552 Morbach-

Merscheid
Uli Mamat, Keplerstr. 7a, 6000 Frankfurt

Veronika Mager, Gartenstr. 40, 7500 Karlsru-
he

Eddi Taubert, Adam-Kraftstr. 26, 8500 Nfirn-

berg

Wolfgang Haug

Anarchistische Foderation Norddeutschland

Uber Pfingsten haben sich in Braunschweig
anarchistische Gruppen aus Kiel, Rendsburg,
Hamburg, Braunschweig und Wolfsburg ge-
troffen. Ergebnis des Treffens war die Griin—

dung der Anarchistischen Fr‘ideration Nord—

deutschland. Zweck der Federation ist die

Uberwindung der Isolation der einzelnen

Gruppen, gegenseitige Information und Wei—

terbildung, gemeinsame Unterstfitzung bei

politischen Aktionen und gegenseitige Hilfe.

Beschlossen wurde weiter ein halbjahriges
Treffen aller der F6deration angeschlossenen
Gruppen, der Aufbau einer Koordinations-

stellc, die halbjiihrlich wechselt, sowie die

Herausgabe eines monatliehen Rundbriefes.

Direkte Kontakte und Austausch von prakti-
schen/theoretischen Informationen sollen

durch themenspezifische Seminare erreicht

werden.

Wenn sich das sehr trocken-theoretisch an-

horen mag, so gibt das die Stimmung auf dem

Pfingsttreffen nicht richtig wieder. In Arbeits—

gmppen haben wir uns unterhalten iiber An—

archismus und Arbeit, Frauen in der anarchi-

stischen Bewegung, anarchistische Bewegung
und gesellschaftliche Situation (im speziellen
Neue Technologien, Befreiungsbewegungen,
Nationalrevolutionare), Moglichkeiten der

Zusammenarbeit anarchistischer Gruppen.
Die durchbrechenden inhaltlichen Erkennt—

nisse sind uns dabei zwar nicht gekommen,
aber das war dieses mal auch nicht das Wich-

tigste. Wichtiger war uns ein erstes Kennen-

lcrnen und Kniipfen von Kontakten.

Die anarchistische Bewegung, die zur Zeit

eigentlich gar nicht existiert, ist seit Jahren be-
stimmt von dem groBen Gejammere fiber

Vereinzelung und Isolation, wahrend gleich-
zeitig so gut wie fiberhaupt nichts versucht

wird, diese Isolation zu fiberwinden. Deshalb
halten wir unseren Schritt ffir einen in die rich-

tige Richtung und empfehlen den Anarchisten
in den anderen Regionen des Landes, ahnli-

ches zu tun. Bei der Grfindung unserer Fode-

ration erhob sich allgemein Jubel, Trubel und

Heiterkeit, und es hatte wohl niemand den

Eindruck, in irgend etwas hineingezwangt
worden zu sein. Eine Organisierung, die nicht

durch Kommandozentralen und hierarchi--

schen Aufbau, sondem durch freiwillige Ver-

einbarung und gegenseitige Hilfe bestimmt

ist, halten wir ffir mehr als fiberfallig.
Im November 5011 das nachste Treffen in

Hamburg stattfinden. Bis dahin gilt folgende
Koordinationsstelle:

Anarchistische Federation Nord

c/o Guten Morgen Buchladen

Geysostr. 9

3300 Braunschweig

btr. AKTION

Die Frankfurter A-Zeitung »AKTION«
ver-

(‘jffentlichte in ihrer ersten Nummer (nacl'l lan-
gerer Zwangspause) einen allzu oberflaehlr-
chen und wenig informativen Erlebnlsbencht
zu KongreB in Venedig (vgl. SF—16), 1n dem

hintereinander Bookchins >>Kommunalanar-
chismus<<, (wir werden den Beitrag 1n SF-19

vorstellen), der Feminismus-Vortrag der

Frankfurter Frauen, den Barbara Koster stell-

vertretend hielt (vgl. SF—16)und das FLI—The—

senpapier zum »Verfall der A.rbe1t« als >aus-

gelutscht< und >peinlich< bezeichnet wurden.
Alle anderen Beitrage waren gut, so die AK-

TION.

. an

WWEW‘
mafia?

$313041

Hm?
— Wenn sie nun wenigstens geschrieben hat- ‘

ten, >alle, die sie anhoren konntem, oder wol-

len sie etwa behaupten, sie hatten alle. . .? Der

Aufbau des >>Artikels<< suggeriert zudem den

Lesern, daB der SF/FLI-Beitrag als dritte und
zum Glfick letzte Entgleisung >passierte<, da-
bei traten wir in der Eroffnungsveranstaltung
auf (‘2), heiBt das, daB wir uns nun die Ehre

anrechnen diirfen, fiir den >peinlichsten< aller

Vortrage gesorgt zu haben? (Originalton Ker-
sten Cohrs, der sich dafiir >>schamte, daB gera-
de dieser Beitrag von Deutsehland (?)
kam. . .« Zuviel NationalbewuBtsein?)
Unser Kommentar? -— Wir batten ein wenig
fundiertere Kritik erwartet, das SF/FLI-Pa-

pier zu Venedig bezeichnet sich selbst nicht
von ungefahr als »Thesen-Papier«, d.h. es will

diskutiert, kritisiert und erweitert werden. Ei-
ne ernstzunehmende Auseinandersetzung
sollte selbstverstandlich sein, wenn man die
>>Solidaritéit<< schon selbst geme einfordert;
(so wurden wir gebeten, im SF auf das Wiede-
rerscheinen genau dieser Nummer der AK-
TION hinzuweisen, was wir selbstverstand-
lich gemacht haben.) Wir laden die AKTION
deshalb ganz offiziell zu einer Diskussion im
Rahmen des nachsten FLI-Treffens ein, das
wir bei der ASH in der Krebsmiihle bei Ober-
ursel vom 25.10-29.1985 vorbereiten. Der
Text des Thesenpapiers, das bislang im FLI-

Rundbrief, im Berliner Anarehorundbrief, als

Kopien in Venedig und in der Zeitschrift

>>MAUERBRUCH<< abgedruckt war, kann
von Interessierten bei der Rundbriefstelle
Gunter Hartmann, c/o BIAS, Adr. s.v., nach-

gefordert werden.

Um den gestez'gerten Aktivitdten in der Anar-
cho-Szene Rechnung zu tragen, hat der SFfiir
Kurzmitteilungen sci! Nummer I 7 zwei (bei be-

darfmehr) Seiten »A-Szene« eingerichtet; gro-
flere inhaltliche Beim'ige warden als Artikel

aufgenommen.
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Seit der Erfindung des Kinos, des Radios, ins-

hesondere des Femsehens, ist iiber die Zu-

kunft des Theaters geschrieben warden. Un-

geachtet dieser technischen Medien wurde

Theater bisher weitergemacht, meist als Hort' -

wahrer Kunst. Jetzt kommen in massiver

Form »Totale Medierm auf uns zu und an den

Theatem wiederholt sich die Frage, was aus

dem Theater wohl wird.

chte wicder Theater machen zu wollen,
wird von Vielen Menschen gerade auch der

Linkcn, beliichelt bis bemitleidet. Die Latte

der Kommentare reicht von >>Rfickzug in den

Elfcnbeinturm der Kunst«, um sich nicht

mehr mit der Wirklichkeit auseinandersetzen

zu miissen, bis hin zu der offenen Unterstel—

lung, sich mit dem System zu arrangieren, in

Form einer Anpassung an das >>groBe astheti—

sche Erlebnis Theater<< und seiner Tradition

des bilrgerlichen Staatstheaters mit einer ewi-

gen dramatischen Kunst.

Die ganz cleveren ~ jung-dynamischen und

linken Medienfachleute — begn‘inden ihre Ab-

lehnung des Theaters mit der fortschrittlichen

Entwicklung der technischen Medien, vom

Film fiber Video zum Kabelfernsehen, um

dann sofort cine Legitimation ffir ihre These

zu finden, die neuen Medien beinhalten ganz
andere Moglichkeiten der Veréinderung einer

Informations— und Unterhaltungsiibermitt—
lung. Letztes i-Tiipfelchen in ihrer Argumen-
tationskette sind meist statistische Daten der

Einschaltquoten des Fernsehens.

Eigentlich habe ich keine Lust mehr, mich

mit derartigen Behauptungen auseinanderzu-

Setzen. Mir fehlt, vorsichtig gesagt, die Di—

stanz diescr Leute zu den Errungenschaften
einer Technologie, die schon angelegt ist, ein

cntscheidcndcr gesellschaftlicher Trager zu

scin. Spiitestens seit dem gescheiterten Gang
durch die Institutionen diirfte auch diese

Funktion der Medien klar sein.

Eine Technologiediskussion nach wie vor

SO fortschrittsglaubig und fasziniert zu fiihren,
crinnert an Tendenzen, und spater dann Aus-

Wfichse vor dem ersten Weltkn’eg, die 2.B. bei

den italienischen Futuristen in ungeteilte
KfiCgsbegeisterung und Verherrlichung der

Materialschlachtcn ausarteten. Sie vergessen:
SO stark wie der lebensbeherrschende Um-

gang mit der Medientechnologie die Wahr-

n<3hmung der Menschen veriindern wird, so

Stark wird er auch EinfluB nehmen auf ihr

Dcnken, ihre Gefiihle, ihre Vorstellungen der

Well in der sic leben. DaB Folgen entstehen,
die gar nicht absehbar sind, mit Sicherheit

abCr zu zunehmender Isolation und vermin—

derter menschlicher Kommunikation fiihren,
iSt nicht nur Vorstellbar, sondern in der Tat ei—

nC Horrorvision, die leider im Alltag schon zu

bcobachten ist. Die elektronischen Medien

zielen auf Konformitat, Betaubung, Gleich—

Schaltung des Geschmacks, totale Kontrolle

11nd Manipulation, ausgehend Von dem

marktgesetzlichen Kreislauf der Bediirfniser-

2cugllng zur Bedfirfnisbefn'edigung. Gemacht

Wird, was vcrkauft wird!

Unterhaltung ist angesagt, Frust soll aufge-
fangCn werden, iiberhaupt wird alles im Na-

an der Ablenkung benutzt vor der zu be-
fiirchtenden Wirklichkeit eines Infernos. Mit

def Befriedigung des Bediirfnisses nach Emo-

tiOnalitat und Erlebnis wird gewunken und ge-

kédert, der Markt der westlichen Industriege-
sellschaften beherrscht. Dies vollzieht sich an-

hand standig neuer technischer und 6konomi-
scher Entwicklung von Medien, die uns bloB
noch als Kunden oder Abnehmer von techni-

schen Geraten und Programm betrachten und

die massiv nach unserem Innenleben, nach

unserem Bewufitsein greifen. Es zeigt in ver-

schleierter Form, in welcher Art und Weise

die Bewaltigung der auBeren Realitiit nach In-

nen verlegt werden soll. Wit sollen die Ursa—

che fiir das Gefiihl von Vereinzelung und Iso-

lation in der inneren Natur des Menschen su-

chen und die Lijsung der gesellschaftlichen
Probleme mit den Interessen der Freizeitindu-

strie koppeln. Die Unterhaltungsmedien sind

allesamt auf den Verlust von Fantasie und Ei-

genverantwortung gerichtet. Und das hat sei—

nen gesellschaftlichen Sinn, abzulenken vom

kiinftigen >>Kiiegsschauplatz<<. Die nackten

Interessen defer treten hervor, die fiber die

Medien verfiigen.

Subjektive Wahrnehmungen und haltungS-
lose Geffihlsumwertung suggeneren em

b18-

chen emotionalen Schutz, Sireselligkeit, nor
dem kalten Alltag, vor der Tur, bauen em biB-

chen Warme auf, fiir die dort drauBen herr-

schenden Sachzwange.

Die Ansatze der Videogruppen in den

70cm, neue Technologie verantwortungsbe—
wuBt einzusetzen, Gegenéffenthchkeit herzu-

stellen, sich mit Phantasie and Interesse am

Experiment zu behaupten, smd bewuBt oder

7

unbewuBt Opfer der klugen Dialektik von sy-

stemveriindemder Absicht und systemimma—
nenten Vorgehen geworden. Eine Ohnmacht,

Gegenmodelle zu denken und zu entwickeln,
breitete sich aus. Um den volligen Exodus

nicht mitzumachen, lieBen sich viele dieser

Gruppen mit interessanten Ideen fiirs halbe

Geld kaufen Oder gaben auf.

In der Konfrontation mit den »Neuen Me-

dien«, sich auf seine spezifische Eigenart der

Kommunikation zwischen Menschen b'esin-

nend, liegt die Chance des Theaters. Einen

bewuBten Gegenentwurf zu entwickeln auf

der Suche nach Bruchstficken von Themen,
die aus der totalen Medienwelt ausgeblendet
werden. Ich gehe davon aus, daB Theater wei—

tergeht
~

Frag_e ist nur, wie?

Theater handelt von den Verbaltnissen zwi-
schen Menschen, von ihren Arten des Zusam-

menseins, von ihren Gefiihlen und ihrem Ver-

stand, von ihren Handlungen und ihrem Ver-

halten, ihren Phantasien und Traumen, ihren
Motiven und Handlungsanlassen. Es handelt
— kurz und gut

— davon, wie die Menschen in

Gemeinschaft leben. Und es spricht miteinan-

der, sinnlich und speist niemanden mit dem
‘

audiovisuellen Medienbrei ab.

Wir versuchen kein Museum zu bauen, neh-

men Theater raus aus dem Musentempel der

L’art pour ’art, das es trotz einiger anderer

Versuche hier in Deutschland geblieben ist.

Demgegem'iber gilt es die Arbeit aus der Re-

flektion der gesellschaftlichen Zusammen-

hinge zu schfipfen. Mein Theaterverhaltnis
hat nichts zu tun mit tiefen Stirnfalten, vergei-
stigten und emotionalen Tiefsinnigkeiten. Es

geht auch nicht darum, von der Biihne hinun—

“
ter zu rufen, was drauBen yeréndert werden

muB. Augusto Boa] beschreibt dies als autori—

tare Form des didaktischen Theaters in Brasi—

lien: »Aufder Bit/me waren wir nicht zu schla—

gen: Wir hatten die Wahrheitfiér uns gepachzet.
Der Kampfwar ein Riesenerfolg — aufder Bah-

ne. Aber drauflen warteten die biirgerliche Re-

aktion und der internationale Imperialismus
,

mit tatsdchlich gefdhrlicheren Waffen im An-

schlag. Wem'ger Argumente, aber mehr Kano-

nen. Sie driickten wirklich ab and hatter: eine

Runde gewonnen. Sie schossen scharf. Forum

zweifelten viele Kiinstler an der Wirksamkeit
des Theaters als politischer Waffe und widme-

ten sich minder brennenden Themen. Siefli'ich-
teten sich in die Innerlichkeit oder versteckten
sich hinter Parabeln, Metaphem, Ellipsen and

Eklipsen, um von dem Versteckten zu spre-
chen. Sie schrieben unter derA ufsichtjeder nur

denkbaren Zensur. «

Natfirlich ist die politische Situation in Siid-
amerika und hier nicht zu vergleichen, ge-
meinsam ist beiden Theatern jedoch, daB eine
Verhaltensnorm vorgeschrieben wird, ein

Handlungsablauf, die ein Subjekt—Objekt-
‘

Verhaltnis zum Publikum aufrecht erhalt.

Um iiber persénliche Betroffenheit hinaus,
Méglichkeiten des Selbsteingreifens zu zeigen
und nicht in Handlungsunféihigkeit stecken zu

bleiben, ist ein wichtiger Bestandteil der
Theaterarbeit der Kontakt von Publikum und

Schauspieler. Wenn er oberflachlich, unenga-
giert und unprizis ist, nur auf Traditionen auf-

baut, wird das theatrale Miteinander zugrun-
,

de gen'chtet. Das Publikum soll sich mit einer
bestimmten Realitat konfrontiert sehen,
Kunst als Opposition gegen das Bestehende
zu begreifen, keine mechanische Reaktion
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wird hervorgerufen, kein Klischee unreflek-

tiert das Verhiltnis beider zueinander bestim-

men. Dies Theater will die Zuschauer heraus-

fordern, nicht mit sich und der Welt zufrieden

und vollgestopft mit Gefiihlen nach Hause zu

gehen, weil sie sich im Theater endlich einmal

betroffen ffihlten oder genug emporen konn-

ten. Theater als miteinander bedeutet nicht

Ringelpitz mit Anfassen, sondern ein produk-
tives Zusammensein, d.h. wenn das ganze ei-

nen Sinn haben soll, daB Schauspieler und Pu-

blikum umfassend beteiligt sind und alle fiber

sich selet hinausgreifen auf etwas anderes -

daB die Menschen weit gréBere reale Méglich-
keiten erhalten, sich aktiv und gestaltend zu

ihrem Zusammenleben mit anderen Men-

schen zu verhalten. Die Verflachung der Seh-

gewohnheiten und die Anspruchslosigkeit ei-

nes Publikums sind im Zeitalter der Unterhal-

tungsindustrie sicher‘ein zuséitzliches Kern-

problem.

Theater, an dem noch ein echter und aus-

ffihrlicher Dialog zwischen Menschen stattfin-

det, ein Ort also, wo Einzelne ihre Einsamkeit
verlassen und an einer Diskussion teilneh-
men, die Grenzen fibertritt.

Theater kann sich leicht, flexibel, vielffiltig
gestalten und den einaugigen, einseitigen,
langweiligen, parteiischen, engstirnigen,
schmalspurigen Strukturen dieser Gesell-
schaft mit Virtuositat begegnen, um Umden-

kungsprozesse in Gang zu setzen.

Theater kann durchaus aufs Neue mit

Gleichnissen und Analogien Bilder entstehen

lassen , die Lebenswirklichkeit fiberprfifen, ei-

ne Utopie erzahlen vom Zusammenleben der

Menschen in einer spielerisch scheinhaften
Welt. »In einer Komfidie darjfes dem Zuschau-

er zuweilen kalt fiber den Rilcken laufen, und

das schénste Lachen mug: nichts, wenn es ei-

nem nicht im Halse stecken bleibt. « (GCOT
Kaiser)

‘

Theater lebt von dem Augenblick, von ei-

ner spfirbaren Spannung zwischen Publikum

und Darstellenden, die im nachsten Augefl'
blick unwiderruflich vorbei ist. Kommunika—
tion ist direkter. Es gibt keine Technik, die

sich zwischen Schauspieler und Publikum

drangt. Daher ist die Starke des Theaters, CW5

es sich nahe der Zersplittertheit abspielt. BC-

troffenheit herstellen kann, die (lurch eine un-

gewohnte Nahe Leben berfihrt. Zugleich will

dieses Theater am gemeinsamen Erlebnis,
neuen Eindrficken und Abwechslung dcr

Spielenden und des Publikums ansetzen. Dfl‘

durch stoBt Kunst mit der Wirklichkeit aufci'
ne ncue Art und Weise zusammen.

Vielfalt gegen Einfalt
Um den fiberkommenen Traditionen des

Theaters Spielr’aume entgegenzusetzen, dem

Wahrheitsanspruch des westeuropiiischfin

/
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Theaters, der Absolutheit der alten weiBen

Kultur zu begcgnen, ist eine Auseinanderset-

lung der Spielweise mit anderen Bildern,

Kérpcrausdruck, Zirkusclementen, auch au.s
anderen Kulturen, z.B. asiatischem, balinesx-

schem Theater sinnvoll. Sit: in ihrer Unter-

schicdlichkeit und Details zusammenzumon-

ticfen, nicht inflationéir als Ideenffiller zu be-

handeln, sondern zu konfrontieren mit der die

Welt okkupiernden Kulturideologie der Eu—

rOpiicr, skizzicrt cin Bild gegen diese Willkiir.

\

»Die Wei/3m ko'mmen. Die Wei/3m gehen an

Land. Und wenn sie wieder zuriickgeworfen

werden, dann werden sie noch einmal wiezler
kommen, da hilft keine Revolution und keme

Resolution and kein Devisengesetz, sie werden
mit ihrem Geist wieder kommen, wenn sze an-

a'ers nicht mehr kommen konnen. Und auferi

stehen in einem braunen oder schwarzen Ge:

him, es warden noch immer die WeifJ‘en sein,

auch dann noch. Sie werden die Welt weiter be-

sitzen, auf diesem Umweg.« (Ingeborg Bach-

mann)

Der Schauspieler arbeitet mit dem Kérper
und der Stimme. Er/sie ist er/sie selbst, Schau-
spieler/in, im selben Augenblick, wo er je»
mand anderen darstellt (nach Brecht). So ver-
héilt sich diese Frau, dieser Mann, in einer Si~

tuetion, so kénnte sic/er sich verhalten - sie
zezgen etwas fiber die Verhéiltnisse un‘d Konv
flikte zwischen Menschen. Eine Theaterfigur
fragt: Was passiert da, was ist da, was will wer

vorr wem, was sag: wer von wem, wie sind die
sozlalen und gesellschaftlichen Gegebenhei-



ten? Der Schauspieler wendet Phantasie an,

bewegt sich in seiner Figur, wie in einem wei-

ten Raum und tastet sich vorsichtig an Details

heran, aus der die Figur entsteht. Sie lebt in

dem Spannungsverhfiltnis von Identifikation

und Opposition. Eine Entwicklung von Men-

schen wird transparent, vorgeffihrt. Mégliche
Veriinderungen sichtbar! — Der Widerspruch
von Spiel und Wirklichkeit bewirkt in diesem

Zusammenhang das Bild einer Welt ffir sozia-

le und individuelle Veranderung. Die Zeit

bleibt wihrenddessen flieBend, sie kann be-

schleunigt oder verlangsamt werden, sie kann

in die Vergangenheit gehen, mythisehe Ele-

mente aufnehmen oder vorwéirts in die Zu-

kunft drangen. Gleichzeitig darf der Bfihnen-

raum jedem Ort angeglichen werden, deseen

die spielerische Handlung bedarf.

Ein Gespiir, eine Einsicht fiir das Zusam—

mengehen von auBeren gesellschaftlichen und

inneren Vorgfingen entsteht, neue Perspekti-
ven oder Irritationen werden sichtbar. Das

Publikum kann in dem gewohnten Ablauf der

Geschehnisse ,Widerspriiche entdecken.

»Die panische Angst vor dem System nehmen.
Das System ist ein tdlpischer, ungeschlachter
Schurke, der sich in seiner Idiotie stiz’ndig die

Finger verbrennt: Das Wichtigste ist, Lia/3 man

var ihm kez'ne Angst hat, duff man seine Ver-
brechen mit Hohngeldchter quitriert.« (Dario
F0)

Natiirlich ist die Bewaltigung von Realitat

komplizierter als Dario F0 sie beschreibt.
Zwischen den Zeilen ist jedoch eine Haltung,
ein Geflecht sichtbar, daB Menschen am

Werk sind, die hinter einem subtilen Macht-

gebilde herrschen. Die Aufschliisselung der

Dinge durch Menschen, in der Arbeit oder
auch im GenuB mit anderen Menschen, ist so-

zusagen der Urgrund des Theaters.

Theater entsteht aus Wirklichkeit und
Phantasie. Es kann der Erstarrung der Men-
schen und der gesellsehaftlichen Ordnung ein

lebendigeres Bild entgegensetzen, im Wider-

spruch zum Bestehenden sein, sich assozia-

tionstrachtig bewegen, nicht mehr Ohnmacht,
sondern Aktionsméglichkeiten erijffnen. Da-

bei soll Geschichte nicht objektiv als Ereignis
abgebildet werden, sondern aus der subjekti-
ven Sichtweise der Beteiligten neu produziert
werden, um nicht Bewahrer zu sein, sondem

andere Wege zu beschreiben auf der Suche

nach Utopie und Uberlebensméglichkeiten.
Wer was anderes fiber das Zusammenleben

von Menschen erziihlen will, Geschichte ihrer

Verféilschungen entbléBen will, untersucht
die Realitat, um die Ebenen zu endecken, diC

verschfittet und vergessen damnter liegen
—

unterm Pflaster liegt der Strand — in der Ab-

srcht den Augenblick zeigen zu kénnen, in
dem Menschen eine Chance batten zu leben.

Auflrellen natiirlich, nicht verdunkeln.
In diesem Theater geht es nicht um dIlS

Festschreiben eines Zustands. Ein_Denken in

Bewe‘g‘ungen oder besser Sprfingen léiuft ei-

nemneden Herrschaftsanspmch, einem Den-
ken 1n politischen Systemen und und entsprc—

chender Machtideologien entgegen. Ein Bei-

spiel zur Spielweise aus dem Programmheft zu

emem Stiick von Stefan Schiitz »Spectacle
Cressidm, das wir am Theater Deutzer Frei—
hert im letzten Jahr in Kain erarbeitet haben:
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Das snbventionierte Stadttheater

Aus der Situation im heute etablierten Thea-

terbetrieb, wo sich Kunst von »einer Quelle
der Erkennmis<< entfernt hat und immer mehr

in elitéiren Darbietungen einen puren Astheti-

zismus zelebriert, gilt es Konsequenzen zu zie-

hen. In der heiligen Institution Theater wer-

den einerseits erstarrte, glatte, routinierte

Darstellungsweisen geboten, andererseits fin-

det in den meisten inszenierten Stilcken eine

Selbstbeweihrfiucherung statt, die sich in ei-
nem grenzenlosen Desinteresse an unbeque-
men Stiicken, oder wenn, dann nur in Skanda-
len, éiuBert. Mich langweilen die stfindigen
Wiederholungen und Beteuerungen, in den
mit Millionen subventionierten Theatern, die
als Alibi fiir ihre Notwendigkeit das alte in
neuem Kleid oder Zuschnitt préisentieren, oh-
no insgeheim an Aura oder Werktreue zu

zweifeln.

Wer wagt es denn dort, ein Publikum nicht
zu bedienen, die vielgepriesene Ehrlichkeit
und Wahrheit anzuwenden, auch wenn der
Strich der Subventionen droht, oder in dem
frohlichen Reigen des Intendantenkarussells
nicht mitzuspielen. In diesen Héusern werden
auf Gedeih und Verderb Produkte rausgeprfi-
gelt, Schauspieler verheizt, die Erarbeitung
eines Stiickes dem Klischee geopfert. Die Pro-
duktivitét wird den okonomischen Bedingun-
gen angepaBt und die 5in bestimmt von einer
Kurzlebigkeit, einer Konsumhaltung, die
auch vor dem Theater keinen Halt gemacht
hat. cher versucht jeden auszustechen in der
erbarmungslosen Jagd um die nichste Urauf-
ffihrung eines Botho , StrauB. Unbekannte
oder kritische Autoren/innen werden erst gar-
nicht gespielt. Wer geht mit wem, wann und
wie zur Schaubflhne? Erbarmungslose Kon-
kurrenz. Experimente sind nicht gefragt. Her
mit den groBen Stars!



Niemand merkt dabei, daB im Zeichen der

realcn Wirtschaftskrise Subventionen trotz al-

Ier Anpassung gestrichen werden. Entgegen
ihres kilnstlerischen Willens sind sie ein Tell

der Kulturindustrie geworden und spielen den
Hofnarren, der wenn er nicht willffihrig 1st,

keine SpaBe mehr macht, einen Kopf kurzer

oder einfach ausgetauscht wird. Jede Unruhe
odcr provozierende Sprengkraft wird vermie—

den, Stiicke bis zur Unkenntlichkeit verhunzt.

Giihnende Langeweile ist das Ergebnis.

Theater als Ware

Eine Arbeit, ein Stiick an der Qualitéit seines

Produktes zu messen, das ist kapitalistische
Denkweise, da diese Arbeit als Ware auf dem

Markt konkurrieren und verkauft werden

muB. Gut, ~ um zu iiberleben, bleibt auch
dem freien Theater hier nichts anderes iibrig.
Frage ist nur, wie fiberleben und was fiir

ein
Theater? Hierzu treffen natiirlieh gerade 1n

freien Gruppen Widerspn‘iche aufeinander,
da alle Sehgewohnheiten, Geffihle, asthetl-

sche Kriterien warenformige sind, also auch
erst mal abha‘ngig vom momentanen MaBstab
géingiger etablierter Theaterarbeit. D1ese

Bruchstellen miissen sichtbar sein. Allerdings
tédlich fiir das Theater ist, wenn das Theater

Theater nachahmt. Auch ein »anderes« Thea-
ter wfirde zum Selbstzweck werden. Um die—

sen Kreislauf kapitalistischer Logik ein

Schnappehen zu schlagen, wage ich die These:
Nicht das Produkt ist entscheidend. Auch
nicht die Qualitéit der Ware. Phantasievoll,
selbstorganisiert produzieren, hat eine‘andere
Qualitat fiir jemanden, der arbeiten will. So-

lange wir auf einen Markt gehen mflssen, der

von Wolfsgesichtern gleich welcher Coleur
beherrscht wird, gilt ffir den Theatermacher
das gleiche wie fiir den Zusehauer — Entfrem—

dung ist, sich nlit dem auseinandersetzen zu

miissen (dasist auch eine Variante des Impe-
rialismus), was sich nicht mit ihnen, uns, aus—

einandersetzt. Um diesen Mechanismen nicht

zu erliegen, kann nur ein gegen den Strom der

Konvention schwimmen vor Beherrschbar-

keit bewahren.

Doch hfiten wir uns vor der Gesellschaft in

uns. Wer seine Wahrnehmung nicht stéindig
fiberprfift, wird schnell in die Tiefen des

Sumpfes gezogen. Die kaum spiirbaren Ein-

griffe in unseren Alltag, getarnter als die Her-
ren des Morgengrauens, haben nach 5 Jahren
allemal wieder Erfolge zu verbuchen.

Um herrschaftsfreies Leben nicht nur zu

traumen, sondern im Theater eine Art Gegen-
welt zeigen zu konnen, gelingt es vielleicht,
diese herrschende Ohnmaeht nicht wider-
spruchslos hinzunehmen, um in der Illusion,
die Zerstorung der Illusion, in der Wirklich-
keit mit entstehen zu lassen. Kein Rfickiug in
die Privatheit, keine Idylle 50!! Theater sein,
sondem ein Ort der Selbstorganisierung, der
Klarung, der Versammlung von Menschen —

Ausgangspunkt fiir neue menschliche Offen-
siven.

Es liegt ganz in unserer Hand, Widerspn‘i-
Che zuzuspitzen und nicht in alternativen Hie—
rarchien und von selbstgeschaffenen Struktu—
ren erdriiekt zu werden. Theater mit solchen
Spielwiesen wird unertraglich provozieren in
der Uberzeugung, daB es immer Menschen
geben wird, die sieh fiir andere Menschen in-
teressieren.

'
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»Die Medienwerkstalt besteht seit Mitre des

Jahres ’78 und arbeitet mit verschiedenen Me-

dien wie S-8 Film, Photo, Siebdruck, haupt-
sdchlich jedoch mit Video. 1m Medienladen

sollen Initiativgruppen und einzelne Unterstiit-

zung finden, die bei ihrer politischen Arbeit

Medien brauchen. Mit Unterstiitzung meinen

wir: Verffigbarmachen von Produktionsmit—

teln, helfen, beraten, erklc'iren, Material sam-

meln (2.3. Zeitschriften, Biicher, Filme, F0-

tos, Bt'inder), vor allem aber mit Gruppen liin-

gerfristig zusammenarbeiten. «

So formulierten wir unset Selbstverstandnis

und die medienpolitische Utopie im Vorwort

unseres ersten Katalogs 1979. Jede/r kann zur

Kamera greifen, sich fiber Medien Ausdruck

verschaffen, Gegenoffentlichkeit herstellen.

Den bestehenden Massenmedien sollten

>>Medienprodukte der Masse<< entgegenge—
setzt. werden. — Arbeiter dreht eure Filme

selbst! — Wir sahen uns ganz in der Tradition

der von der 68er Bewegung ausgegrabenen
und wiederaufgenommenen Kulturdiskussion

der 20er Jahre.

Etwas verspéitet, Wie uns die >alten Hasem

miide lachelnd ob so viel Optimismus klar ma-

chen wollten. Zurfickblickend auf ihre 10jéih-
rige Film-Videozentrumsarbeit beklagten sie

bereits das Scheitern ihrer Theorie und die

Wirkungslosigkeit ihrer Arbeit. »Video in der

Krise<< war das Stichwort.

Heute ist es schon fast verpont, auf die alten

klassischen Theoretiker hinzuweisen. Vertov,

Trctjakov, Brecht, Benjamin, die Theorien

der 68cr — alles Schnee von gestern?
Doch mit Neuem konnen wir nicht aufwar-

ten! Was also wiirde uns bleiben: die soge-
nannte Realpolitik? So wie gegenwartig viele

Leute in den Parlamenten und Institutionen

verschwinden und ihre Utopien an der Garde-

robc abgeben, sich auf das scheinbar Machba-

rc bcschriinken? Mit ein bchhen kritischem
J ournalismus versprengte Farbtupfer in die

Mcdicnlawine setzen die mit Kabel und Sate-

liten-TV auf uns zurollt? Neue Ideen sind aus

solchem realpolitischen Tapsen noch nie ent-

Standcn!

Daher mit Verlaub wollen wir in diesem er-

Stcn Tcil — der

These ——

Unseren Ahnen doch noch mal Gehor ver—

SChaffen und sic konfrontieren mit den Erfail-
Tlmgcn und Gedanken von 6 Jahren Arbeit in

der Medienwerkstatt.

Kunst der Revolution —

Revolution der Kunst

Die wcsentlichen Impulse fiir die Kulturdis—

kussion der 20er Jahre entsprangen der kultu—

TGIlen Aufbruchstimmung der Oktoberrevo-
lution in RuBland. Der »Proletkult« wollte ei-

nc ncue proletarische Kultur schaffen (etwas
mOdemer ausgedriickt: eine Kultur von un-

ten) die auch von den Proletariern selbst ge—

SChaffen werden sollte. Die Arbeiter sollten
ihrc eigenen Theater, Fotogruppen, Schreib-
Zirkcl, Malstudios grfinden und die Kultur in

die Fabriken und auf die StraBe tragen, dor-
thin wo sich das Leben abspielt. Uberall in

den Fabriken und Stadtteilen entstanden Ar-
bciterclubs, in dencn sich diese Kultur enthk—
kcln sollte. Doch obwohl das Experiment nur

V0n kurzer Dauer war, denn die Partei konnte

solchen Autonomiebestrebungen nicht taten-

\

los zusehen, entwickelten sich kritische Stim-

men und zeigten sich Widerspriiche: »Die
Teilnehmer verschiedener Studios beklagen
sich immer wieder, Lia/3 es unmc‘iglich sei, ihre

Arbeit im Studio mit der in der Fabrik zu verei—

nen. Die scho'pferische Anspannung alter

Kriifie, die vom Studioteilnehmer geforden‘
wird, damit er sich aufseine Theaterrolle, auf
das Schreiben van Stiicken, Modellieren usw,

kanzentrieren kann, wird bezriichtlich durch
seine Miidigkeit als Folge derArbeiI in der Fa—

brik vermindert. Die Arbeit, die die Studioteil—
nehmer zu leisten haben, ist aber eine sehr gra-

fle. Sie milssenjenes Gebiet der Kunst, aufdem
sie tc‘itig sind, zu beherrschen lemen, ihre Tech—

nik vervollkommnen und die Werke der Ver-

gangenheit studieren. . «.

Ein Teil des Proletkults trat deshalb fiir die

Organisation von Zentralstudios ein, in denen

talentierte Arbeiter, durch strenge Priifungen
ausgewéihlt, mit staatlichen Stipendien gefor-
dert, ausschlieBlich kfinstlerisch tiitig sein 3011-

ten. Die andere Seite wies dagegen auf die

Gefahren der Isoiierung des professionellen
Arbeiterkiinstlers vom ProduktionsprozeB
hin.

Sergei Eisenstein I926

»Aus dem Produktionsprozef} herausgeriesen
verfc'illt der proletarische Kiinetler lezcht

ein'er
technizistischen Denkweise, die jener der bur-

gerlichen Spezialisten r'ihnelt. Mag der proleta-
rische Kilnstler die Kunsttechmklauch bzs

zur
Vollkommenheit beherrschen, elite proletari—
sche Kultur zu schaffen, is: damzt aber noch

'

elc'ist.«

nlCDhiegsen Teil der Auseinanderseteung'haben
die Videogruppen wohl gefllssentllch uberle-
sen. In unseren Broschiiren pnesen wrr das
Medium als schnelles, leicht handhabbares fur
jeden gleich erlernbares Medium an. Dabei

hitten wir unsere eigenen Lernprozesse, un—

sere Schwierigkeiten mit der Techmk der Auf—

nahmesituation, Gefiihl fiir dle Kamera etc.

vor Augen haben miissen, um zu sehen, dal3
dem nicht so ist. Oder den Frust unserer

V1-

deokursteilnehmer, wenn sie nach drei Tagen
Kurs feststellten, daB doch mcht alles so em-

fach ist, wie wir ihnen zu Beginn weismachen

wollten.
_ '

Nun, ernstlich haben w1r auch nicht erwar~

tet, daB der Bauer von Wyhl, der neben der

Landwirtschaft noch an der Organisierung des

Widerstandes gegen das AKW Wyhl beteiligt
ist, zu uns kommen wfirde, um auch noch das

Videographieren zu lemen. Trotzdem steckt

in der Forderung nach Selbsttétigkeit ein we-

sentliches utopisches Moment, das auch unse-

re Weiterarbeit mitbestimmte und bestimmt.

Jedenfalls wurden erst einmal wir selbst tiitig,
indem wir mit dem Medium arbeiteten. Ka-

men doch auch wir nicht durch eine Filmhoch-

schule, sondern durch gesellschaftliche Erfah—

rungen und politische Interessen, die ihren

Ausdruck suchten, zurn Film. Also durchaus:

Betroffene fiimen selbst und betroffen waren

wir von vielem: der Stadtsanierung in unse-

rem Stadtteil, von den Rissen im Reaktor des

nahegelegenen AKW Fessenheim, etc.

Jedoch die Erfahrung, die wir abgesehen von

den Fortschritten der Beherrschung des Me-
diums machten, waren anfangs nicht dazu an-

getan, uns euphorisch zu stimmen. Zum einen
stieBen wir bei den Initiativen und Bewegun-
gen, in d'eren Interesse wir das Medium ja ein-
setzen wollten, nicht unbedingt auf groBen
Optimismus ob der Bedeutung unserer Of-
fentlichkeitsarbeit, und die Unterstfitzung
war eher gering. Zum anderen konnten wir
uns oft des Eindrucks nicht erwehren, daB un—

sere Vorfiihrungen des ofteren nur zu Pflicht—

veranstaltungen fiir die, die es sowieso schon

wissen, geronnen. Lohnt sich dafi’ir die ganze
Arbeit?

Doch zun'ick zur Proletdiskussion. Schon
bald spaltet sich aus dem Proletkult die »Lin-
ke Front der Kiinste<< (LEF). lhre wesentliche
Kritik am Proletkult bezog sich auf die man—

gelnde Auseinandersetzung mit inhaltlichen
Fragen des Ausdrucks, der Form.

Der Proletkult hatte zwar in bezug auf die

gesellschaftlichen Organisationsaufgaben der
Kunst bestimmte Vorstellungen entwickelt,
konnte abet zu der fisthetischen Aufgabe au-

Ber der abstrakten Forderung nach einer pro-
letarischen Kultur wenig beitragen.

»Das Revolutioniire im Schaffen lief ge—
wohnlich aufden Gebrauch des revolutiondren

Subjekts und revolutioniirer Bilder im Werk
hinaus. . . Der Dichter zeigte sich in der Rolle
des Popen, der in die alte Kirche ging, die Li-

turgie zelebrierte Lind mm (In Stelle von Chri—
stus jetzt nun Marxens gedachte. «

Ihr Bestreben galt nicht nur der Kunst in
der Revolution, sondern auch der Revolution
in der Kunst. In der Bekéimpfung erstarrter

Gewohnheiten des Alltags, der fetischisierten
Formen von Moral und Kunst, sah die LEF ih-
re Aufgabe.

'

»Ist es denn so wichtig, wie der Mensch die
Revolution preist? Wesentlich ist sicker etwas

anderes — wie er durch die Revolution aufneue
Art sieht, fiihlt and alle ihn umgebenden Ge-

genstiz‘nde benennt. «
-

Schones Zitat rnit dem Popen, der Marxens
gedenkt — vor allem auf viele Produkte der
Kultur »von unten« heute zu beziehen. Waren
die Videogruppen angetreten, dem groBen
Bruder »TV« etwas entgegenzusetzen, so ent-

puppten sich viele Bander letzten Endes doch
als schmutzige kleine Features, nur noch
schlechter gemacht. Demos, Interviews, viel
darfiber geklatschter Kommentar —

Hauptsa-
che der Inhalt stimmte. Das gleiche Problem
hatten auch die Stadtzeitungen mit ihrer Pra—
misse des >>Betroffenenjoumalismus« — und
wer wolite eigentiich die vielen Seiten mit Er-
lebnisaufsfitzen noch lesen?

_
Fiir Dsiga Vertov, thglied der LEF, waren

‘diese Erlebnisse und Dokumente, Fakten,
wie er es nannte — eher Ausgangsmaterial des-
sen Bearbeitung und Montage erst die den
Fakten zugmndeliegende Wirklichkeit er-



schlieBt. Urn auf diese Weise arbeiten zu kén-

nen, entwickelte Vertov die Idee der Filmfa-

brik der Fakten. Sie sollte Zentrum sein fiir

fiberall im Land verstreute Beobachtungs-
und Kamerakinos. In ihr sollten alle Filmfak—

ten zusammenflieBen , montiert und archiviert

werden, um zu gewahrleisten, daB die Mon-

teure von Filmsachen geniigende Fakten zur

Hand haben, um sie mit anderen in Beziehung

setzen zu ki'mnen. .

»Dies ist mein Weg zur Schaffung einer neu-

en Wahmehmung der Welt. So dechzfiriere ich

aufs neue die each unbekannte Welt. « (Dsiga

Vertov)
Eine tolle Idee angesiehts des in den TV-

Anstalten und privaten Institutionen einge-
bunkerten unzugiinglichen Filmmaterials ~—

was lieBe sich damit alles machen!

Schon allein mit unserer 6j’ahrigen Filmtéi-

tigkeii haben wir in unserem Archiv eine Do-

kumentation iiber [die regionalen Wider-

standsbewegungen zusammengetragen, die

'eine historische Sichtweise der Dinge moglich
macht und auf das wir und andere Gruppen
immer wieder zun‘ickgreifen kénnen.‘

Doch ist dies bei weitem kein Erfolgsre—
zept. Die aufgenommenen Fakten konnen so

leer und leblos sein wie das Wort >Fakt< und

'

auch die Addition der Fakten ergibt noch lan-

ge keine lebendigen Zusammenhéinge noch

Gehalte an Erfahrungen. Das konnen wir tag-

taglich am TV-Programm studieren, das uns

mit Faktn bombardiert, von denen man kaum

behaupten kann, daB sie eine Wirklichkeit er-

schlieBen.

Tretjakov gibt hier einen anderen Ansatz-

punkt, er nennt ihn »Operativismu5«. Am

Beispiel des Schreibenden sagt er, daB der

Schriftsteller nicht nur Verantwortung fiir ln-

halt und Form, sondern auch fiir die von ihm

beschriebenen Vorgéinge fibernehmen muB.

Mit anderen Worten, er muB sich in die Ge-

schehnisse verwickeln, muB sie vorwartstrei-

ben, eingreifen.

»0peralive Beziehungen nenne ich die Teil-

nahme am Leben des Stojfes selbst. Grob ge-

sagt: eine wichtige Sache auszudenken — ist bel-

letristischer Novellismus; eine wichtige Sache

zu finder; —— ist Reportage; eine wichtige Sachs »

aufzubauen ist Operativismus.
Unter dem operativen Charakter meiner Ar-

beiten verstehe ich ihre unmittelbare Wirksam-

keit. Ein Beispiel hierfiir is! meine Tc'z'tigkeit in

den Kallektivwirtschaften. I928 kam ich als

Zuschauer hin. Bald wurde mir klar, dafl ich
nichts verstehen werde, wemz ich nicht lc'z'ngere
Zeit dart bliebe. Ich blieb lange. Bald darauf
wurde mir etwas anderes klar: mein Bericht
wfirde oberfldchlich sein, wenn ich mich nicht
in das Leben und die Arbeit der Kollektivwirt—

schaften einreihte.«

Das war das eigentlich vorwartstreibende
Moment auch unserer Videoarbeit. Aus einer
sozialen Bewegung, aus dem eigenen Betei-

ligt-sein heraus, in diese filmisch einzugreifen.
In unserem Fall war dies die Hauserkampfbe-
wegnng,

Jugendbewegung, Kultur von unten.

Eme Bewegung verschaffte sich Ausdruck
und unsere Videos wurden schnell als solches
Ausdrucksmittel erkannt. So waren wir in al-
len wichtigen Situationen mit unseren Kame-
ras dabei und sammelten Fakten, die wir auf—

grund unserer eingegangenen Interessen an

der Sache und der Teilnahme so montieren
konnten, daB nicht nur Informationen son-

dern auch ein ganzes Stiick Lebendigkeit wei-

tergegeben wurde.

0ffentlichkeit und Erfahrung
» Offentlichkeit besitzt dann Gebrauchswert-

eigenschaft, wenn sick in ihr gesellschaftliche
Erfahrung organisiert. «

Ne t/Klu
Auch hier ein Stiick Grund(lageg unsegzg

Selbstverstéindnisses und unserer Zentrum-

spraxis. Was heiBt es, Erfahrungen zu produ-
zreren in einer Zeit, in der lebendige Erfah—

rung Stiick fiir Stfick durch medial produzierte
Erfahrung aus zweiter Hand ersetzt wird? Si-

cherlich nicht: noch mehr fernsehen, noch

mehr Kanale, Kabel, Satelliten, sondem die

Zusammenffihrung von medialer und direkter

Kommunikation.

Wenn unsere Bander also vorwiegend in

Veranstaltungen und Versammlungen von

politisch und sozial arbeitenden Gruppen und

Initiativen present sind, dann deshalb, weil

sich hier unsere Bilder mit konkreten Erfah—

rnngen in Verbindung setzen lassen, weil hier

die Rezeption eines Mediums nieht folgenlos
vom nachsten Programm zugedeckt wird, son-

dern die Moglichkeit besteht, inhaltliche und

organisatorische Diskussionen und Perspekti-
‘

ven voranzutreiben.
'

Wenn die Vorfiihrung eines Films fiber die

lZfiihrige erfolgreiche Geschiehte des Wider-

stands gegen Wyhl, die eigene Kraft starkend ‘

m eine Diskussion um die nachsten Schritte
‘

mi‘mdet, wenn eine Friedensgruppe die Erfah-

rungen der Atomtodbewegung der 50er J ahre

mit ihren eigenen in Beziehung setzen kann

oder die Scene mittels medialer Objektivation
mlt ihren oft sehr defizitéiren Verhaltensmu—

stern konfrontiert wird, dann sind dies Mo—

mente einer Cffentlichkeit, die Erfahrungen
‘

produziert. DaB sich solch produktive Prozes—

se vor allem an den >>Bruchstellen der Ge-

schichte<< herstellen, macht den Zusammen—

hang von operativer Medienarbeit und sozia-
‘

len Bewegungen deutlich. Eine Medienar-

beit, die diesen Zusammenhang negiert, diB

Methode von den Inhalten trennt, wird ent—

weder zur padagogischen Spielwiese Oder Teil

des allgemeinen Verblendungszusammen—
hangs.



Der Autor als Produzent

»Der Rundfunk wc'ire der denkbar gro/Jartigste
Kommunikationsapparat des fiffentlichen Le-

bens. .

., wenn er es verstfinde, nicht nur auszu-

senden, sondem auch zu empfangen, also den

Zuhérer nicht nur zu ho’ren, sondern auch

sprcchen zu machen und ihn nicht zu isolieren,
sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der

Rmzdfunk muffle demnach aus dem Lieferan-
tentum herausgehen und den Hc'irer als Liefe-
ranlcn organisieren.« (B.Brecht)

. .

>>Seine (des Schriftstellers) Arbeit WlI‘d me-

mals nur die Arbeit an Produkten sondem

stets zugleich die an den Mitteln der Produk-

tion sein. Mit andercn Worten: seine Produk-

te miissen neben und vor ihrem Wertcnarak-
ter eine organisiernde Funktion besnzen.

(- . .) Ein Autor, der die Schriftsteller nichts

lehrt, lehrt niemanden. Also ist maBgebend
der Modellcharakter der Produktion, der an-

dere Produzenten erstens zur Produktion an-

zuleiten, zweitens einen verbesserten Appa-
rat ihnen zur Verfiigung zu stellen vermag.
Und zwar ist dieser Apparat umso besser, je

mehr er Konsumenten der Produktion zu-

ffihrt, kurz aus Lesern oder aus Zuschauern

Mitwirkende zu machen imstande ist.« (W.

Benjamin)
‘ ‘

Diese Gedanken von Brecht und Benjamin
zielen einerseits auf die Offnung der technolo-

gischen Basis, wie auch der Entwicklung und
Weitergabe kultureller Techniken, der BeZIe-

hung von Inhalt und produzierter Form kultu—

reller Produktion. Der Versuch, beides zu-

Sammenzubringen durchzieht die Geschichte

der Medienwerkstatt. Die Schaffung eines of-

fen zugénglichen Medienzentrums, emer

Werkstalt, in der das Medienhandwerk ge—

Iernt, in der Produktionsmittel, Kameras,

Schnittanlagen etc. von engagierten Leuten,

l l

u

Initiativen ausgeliehen und benutzt werden

ké’mnen, der Aufbau von Abspielmdglichkei-
ten ,

die Vernetzung mit anderen Mediengrup-
pen, regional and fiberregional nicht nur im
Medienbereich sondern auch mit Radio, Zei-

tung, Theater, Kabarett etc. Die Organisie—
rung von Veranstaltungen, das sich einmi-

schen in die Medienpolitik und andere politi—
sche Themen, cine regionale Anlauf- und In-

formationsstelle sein, der Aufbau einer Vide-

othek und eines Archivs, einem materialisier-

ten, visuellen Gedfichtnis, die Entwicklung ei-

ner kollektiven Arbeits— und Lebensform, all

dies war und ist die eine Seite.

Aufder anderen Seite: Die Arbeit an den In-

halten und Formen des Dokumentarfilms im

weitesten Sinne. Diskussionen und Experi-
mente immer um den Punkt, mit welchen Bil-

dem, mit welchen Montageformen kennen

wir Inhalte und Erfahrungen transportieren,
wie gestalten wir unsere Filme, daB sie auch

ein Stiick Lebendigkeit, ein Stfick Mobilisie-

rung vermitteln kt‘mnen?

Eingreifender Dokumentarfilm muB fiber

die Ebene bloBer Dokumentation, Informa-

tion und Propagierung von Ideen hinauskom-

men, er muB den eigenen Reflexionsstand kri-

tisch verarbeiten, thematisch in laufende Dis—

kussionen eingreifen, Materialien, Provoka-

tionen und Bilder liefem, die Standpunkte
nicht bestiitigen, sondem die Diskussionen

und die Veréinderung in Richtung gesell-
schaftlicher Emanzipation vorantreiben.

Dal?» das nicht nur eine Frags des Kommen-

tars, sondem der Ausdruckskraft von Bildem

und Montagen, mithin auch der handwerkli-

chen Qualifikation ist, wurde uns sehr schnell

bewuBt. So war dies auch, nelnen dem enor-

men (dafiir erforderlichen) Zeltaufwand und

den waschsenden Anspriichen an uns selber,

In
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der Grund fiir eine stetige Professionalisie-

rung unserer Arbeit.

Spezialisiemng und Entspezialisierung, bei-

des hat sich nebeneinander aber auch ausein-

ander ans 6 Jahren Theorie und Praxis der

Medienwerkstatt entwickelt.

Asthetik des Widerstands

Soweit also ma! dieser kurze Ausflug zu den

Quellen unserer theoretischen Grundlagen.
Wichtig fiir uns ist, daran zu erkennen, daB es

zwar nicht die gesehlossene linke Medien-
theorie gibt, 'sehr wohl aber grundlegende
Theorien zum Verhéltnis von Politik und Kul-

tur. Grundlegend genug jedenfalls, mm mm

schon fast ein Jahrhundert zu fiberdauern.
DaB diese Theorien in einem Spannungs-

verhéltnis zueinander stehen, des (fifteren so—

gar mit einander unvereinbar sind, verhinden
ihre Reduktion auf bloBe Faustregeln und

Dogmen, zwingt zur Auseinandersetzu'ng und

Weiterentwicklung, zur Dialektik.

Eingreifende Medienarbeit heiBt fiir uns al-

so, sich diesem Spannungsfeld auszusetzen,
dem Spannungsfeld von Zentmmsarbeit und
Filme machen, Nfihe und kritischer Distanz,
authentischer Ausdruck und Reflexion, Ent-

professionalisierung und Professionalisie-

rung.

DaB wir die >>dritte Generatiom alternati-
ver Videomacher mit neuem Schwung in einer
Zeit aufbrachen, in der andere von »Video in
der Krise<< sprachen, weist daraufhin, daB der

Meter, der uns bewegte, sich noch aus ande-
ren Quellen speiste. Es waren die Ideen der
Altemativ—und Spontibewegung, die Politik
der ersten Person, die Einheit von Arbeit und
Leben, der Anarchismus — vor allen Dingen
aber Kollektivitiit und Autonomie — Ansfitze,
die zwar nicht unbedingt medienspezifisch
sind, sich aber dennoch mit den oben genann-
ten Theorien in Verbindung setzen lassen und

Grundvoraussetzung unserer Arbeit sind —

der Arbeit an der Entwicklung einer lebendi-
gen linken politischen Kultur, der Asthetik



des Widerstands. Die dafiir notwendige Un-

abhiingigkeit yersuchen wir durch eine kollek-

tive Organisierung unserer Lebens- und Ar-

beitsverhaltnisse abzusichern.

Antithese
l

. . .Es ist an der zeit, so schwer es auch fallt,

mit lang gehegten Illusionen und Triiumen zu

brechen und unser Selbstverstéindnis als poli—
tischer Videoarbeiter wieder auf die Reihe zu

kriegen. Unser Video ist nicht mehr das, was

es (fiir uns) war, denn daB Video mittlerweile

zum dreckigsten Medium fiberhaupt gewor-

den ist, braucht hier wohl nicht mehr lang und

breit dargelegt werden.

Das kann ja doch wohl nicht alles gewesen

sein. Was aber ist Video denn dann?

...eine Waffe, haben wir oft gedacht und

auch gesagt, wenn wir den immer martiali-

scher auftretenden Bullenformationen gegen-

fiberstanden; und der Anblick unserer AV-

Kameras lieB solche Assoziationen aufkom-

men. Auch war der Portopack aus stabilem

Metallgehiiuse kritischen Situationen durch-

aus gewachsen. »Hardware« im besten Sinne

des Wortes, und wer konnte damals schon ah-

nen, daB ausgerechnet die Software quiet-
schend sein Ende einliiuten sollte.

Aber so ernst haben wir das mit der Waffe
auch wieder nicht gemeint, denn eigentlich
war ja Video fiir uns nicht ein Zwangsmittel,
ein Unterdriickungsinstrument, sondern eine

Technologie mit befreienden Ziigen. Wir
waren fiberzeugt von seinen subversiven, be-

wuBtseinsschaffenden, antihierarchischen
Qualitaten. Auch wenn unsere Anlagen in-

zyischen technisch gestreamlined, ihr rohes
AuBeres abgelegt haben. . .

Unsere Assoziation war richtigl
Unsere Uberzeugung war falsch!

Video (und ich mochte das jetzt ausweiten
auf die neuen Technologien), ist eine Waffe
mit all dem unterdriickenden, menschenf:
eindlichen und dreckigen Potential, das einer
Waffe innewohnt; nichts macht einem das
deutlicher klar als der Moment, we die Bullen
nachts in deiner Bude stehen, um deine Ban-
der fiir gerichtliche und polizeiliche Answer-
tung zu beschlagnahmen.

Und wie es keine alternativen Pershings so

gibt es zwar keine altemativen Waffen, aoer

es gibt Waffen in den Handen von Befreiungs-

bewegungen.
»Ebenso wie der Sender >Radio Veneere—

mosr, unter Ausnutzung der emanzipatori-
schen Méglichkeiten des Mediums ~ und in ge-

wisser Weise derfortgeschrittenen Technologie
— eine entscheidende Rolle im tdglichen politi—
schen Kampf in El Salvadorspielt, hat die Ent-

wicklung kompakter and erschwinglicher Viv

deo-Ausriistungen es erstmals mdglich ge-

macht, einen Guerillakrieg mit Filmarbeit zu

begleiten und schon vor dem Sieg die Grundla-

gen ffir einen Kommunikationsapparat im

Dienste der Revolution zu legen. . . Wir iiber—

senden euch die Griifle unserer Genossen, die

zur Zeit in verschiedenen Teilen El Salmdors
das Medium Video — Volksfernsehen — als eine

-Waffe mehr im Kampf um die Befreiung and

gegen die US-Intervention einsetzen.

Mexico, den 25.7.84 Venceremos!!!«

(Brief von Sistema Radio Venceremos an das

Videoforum)
Und so kommt es, daB, sei es in El Salva—

dor, in Chile oder in Kurdistan, Video zu ei-

nem unentbehrlichen Kommunikations- und

Agitatonsmedium der Guerilla wird, wfihrend
die deutsche Videoscene verunsichert zwi—

schen Verweigerung, Berfihmngsangst und

dem Traum vom eigenen Satelliten hin-und

herschwankend, sich von den Henschenden
hamisch ihre alten Forderungen auftischen
lassen muB:

»Die technische Entwicklung (Verkabelung
etc.) ermoglicht den allmiihlichen Ubergang
von der einseitigen Informationszuteilung
durch die Massenmedien zu zweiseitiger Indi—

vidualkommunikation and erfiillt damit Bert

Brechts alte Forderung:
»Der Rundfunk is! von einem Distributionsmit—
tel zu einem Kommunikatiénsmittel zu ma.

Chen. . . r« :.

(Lothar Spath in: Kabel, AnschluB an die Zu-

kunft, 1983)

U_nd weil es so gut reinléiuft, gleich noch ein

Zitat, das auch aus unserer Feder hatte stamv

men kénnen:
'

»In der Vergangenhei! war Rundfunk, also

Radio und Fernsehen eine Mangelware. Nich!

jeder hc’itte seine Ideen so verbreiten kc‘jnnen.

Die offentlich-rechtlichen Rundfunkanstallell
sorgten zwar dafiir, dafi alle Ideen »ausgewo‘
gen« iiber die Antenne gingen, jedoch hatte def

Normalbiirger kaum Chancen —— allenfalls bei

einer Straflenbefragung Oder als Klatscher in

einer Show. Das soil sich im Kabel-Pilotpm‘
jekt Ludwigshafen jetzt iindem. . .«

(aus »Das elektronische Flugbaltt<<, erste TipS
auf dem Weg zum Programmmacher, Anfitfillt
ffir Kabelkommunikation Ludwigshafen,
1983)

Man ist dabei, uns auch noch die Theoric
zuklauen!

Was stimmt hier nicht? Einiges! Denn:

1). haben wir die Theorie sowieso seit einigef
Zeit nicht mehr und

2). haben Spéith und Co. mit Brecht nun wirk—

lich nichts am Hut, es sei denn der basse-

ren Optik wegen. Die halten sich da eher

an die technologisch orientierte Sozialfor-

schung, die eigentlich weniger eine M8-

dientheorie als ein Verfahren zur Kon-

trolle der Randbedingungen, sprich der

Ubertragung des kontrollierten Experi-
ments auf die Gesellschaft ist. Und leider

funktionieren diese »Experimente« umSO

besser, je perfekter die Kontrollen mittels

Arbeit, Architektur und sozialen Institu—
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men. . .«

(aus: Videomaganzin 1/1976 - unser altes Vi-

deomagazin aus der guten alten Zeit, nicht das

Kommerzblatt von heute — Videogruppe Aa-

chen).
’

» Unter Ablehnung der Grofitechnolagieplfi—
ne sollten wir die Entwicklung des Kabelfern-
sehens betrachten, um nicht das Feld von varn-

herein anderen zu iiberlassen and im kommu-

nikativen Ghetto zu bleiben. . .«
.

(letzteres aus der taz vom 24.5.84, mit >Alter—

natives Konsortium< unterschrieben).
Kontinuitfit in allen Ehren, aber ist'in die-

sen 8 Jahren, die dazwischen liegen, denn

nichts passiert? Glasfaser, Bigfon, Computer-
und Uberwachungsstaat, PIS, BEFA, 1984,

all diese Begriffe, so breitgetreten inzwischen,

daB sie einem schon fast egal sind?

— Was sind das ffir Zeiten, wo ein Gespriich
fiber Kabelfernsehen schon ein Verbrechen

ist —

Also wenn es um Verkabelung geht, dann

doch um diese Punkte und nicht umden offe-

nen Kanal, den ja schon die andere Seite pro-

pagiert, zwecks Anhebung der Akzeptanz.
Natiirlich wollen wir nicht im kommunikati-

ven Ghetto bleiben, Realitit ans zweiter

Hand und Offentlichkeit sind fiir uns zwei ver-

schiedene Paar Stiefel. Fiir uns ist die Offent—

lichkeit dort, we die Mcnschen zusammen—

treffen, auf der StraBe, den Platzen, in den

Versammlungen. Dort hat Medienarbeit mit

Video seinen Platz, hier kann es eingreifen
und mobilisieren. Denn hier an diesen Orten

und nicht im Wohnzirnmer vor dem TV lassen

sich unsere Bilder mit konkreten Erfahrungen
und méglichen Perspektiven in Beziehung set—

zen, lassen sich Erfahrungen machen, werden

Menschen mobil und beweglich — das ist es

doch, denke ich, was Negt / Kluge mit prole-
tarischer Offentlichkeit gemeint haben. Vi-

deo war immer dann stark, wenn es sich mit

politischen Bewegungen verband, wenn es

selbst Teil dieser Bewegung war. Und dann

war es wirklich so egal, ob der chip, der die

Schnittanlage steuert, mit dem Commodore
Computer identisch ist oder nicht.

Mit Video gegen Video

Krieg dem Krieg

1

Mit Kabelfernsehen gegen die Verkabe-
ung

Was stimmt hier nicht? Richtig! Denn-
1). lst Kabelfernsehen nicht gleich verkabe-

lung, sondern vorerst mal der Flop einiger
wrldgewordener Politiker, die meinen
den Rotfunk bekampfen zu miissen was
natiirlich nicht heiBen 5011, (12113 wir die Sa-
che langfristig nicht ernst nehmen miis-
sen. Die Verkabelung aber wird unsere
konkreten Arbeits- und Lebensbedingun-
gen umwéilzen, wird den letzten Rest an

bnrgerhcher Behaglichkeit hinwegfegen
wird genau die Randbedingungen (also
dieser Ausdruck liegt ja eigentlich total
daneben) schaffen, die »Dallas« so beliebt

glass-en.
Aber davon hatten wir es schon

2). ist Kabelfernsehen keine Offentlichkeit
3). und selbst wenn. .. nehmen wir mal an

das System kénnte sich einen linken radi:
kalen Kanal leisten, wer wiirde ihn,wohl
bezahlen? —-

Gelder vom Europawahl-
kampf der GRUNEN? — (das Schauspiel
we 17 Millionen in einer Parteibiirokrate
versrckem, konnen wir gerade genieBen)
die Oko‘Bankl Kirchen?? Oder viel:
lelcht Werbung fiir apple-Computer?
Selbstausbeutung der Programmmacheri;

Macnen wir uns doch nichts vor. Die Kosten

furoem gutes Programm fibersteigen die ffir ein

freres Radio oder fiir die taz bei weitem Was

“(time also dabei herauskbmmen? Bestenfalls
em Programm wie sich das Manfred Klee-
mann (Mit Phantasie das Kabel kapern) so >fi-
scheralternatiw ertriiumt:

»Pr0gramm fiir Dienstag«:

10-11: Gottesdienstfiir Kranke, direkt aus der

Kmnkenhauskapelle mit Pfarrer Gottlieb

16-17: Auch Punks sind Menschen, ein Video-

film der Punks aus der Leopoldstrafie
18-19: Die Junge Union stellt sich vor, live aus

dem Medienzentrum mit Telephanaktion
20.15-Ende: Wir wollen ihr Bestes —- Biirger-
meister Freund stellt sick im Messezentrum

—

Live Diskussion.

Natiirlich wollen sie alle nut unser Bestesy

aber sie kriegen es nicht!

Aufdem Weg

In der Friihen Sowjetunion
Iiefi Eisenstein einmal verlauten

im Sozialismus habe jeder
das Recht, gefilmt zu werden

an der Verwirklichung dieses

egalitarian Traumes

arbeiten — mitten

im Kapiralismus ~ schon heute

die Kameraleute der Polizei &

der Verfassungsschutziimter.
Yaak Karsuflke

Diese fiir die SF—Kultumummer zum Abdruclc frei-

gegebenen Textteile »These« und »Antithe5e« enl-

stammen dem neuen Verleihkalalog der Freilml‘Eer

Medienwerkstatt, Konradslrafle 20, 7800 Freibul‘gv

T‘el. 0761/709757. Der Katalog liefert im Anschlufi
die >>Synthese«, was dies for die Freiburger hEiBI'

verdeutlichen sie an Hand ihrer Videofilme im Ein-

zelfall. Der Katalog stellt alle zur Zeit ffir Veranstal-
tungen lieferbaren Filme (auch die anderer Vide-

ogruppen!) mit kurzen Texten vor, enthalt Angabcn
zu den'Systemen, der Spieldauer etc. Die insges'dmt
140 Serten kénnen gegen 6. —DM in Freiburg eiflgc‘

tausoht werden. Fiir Veranstaltungsplanungfin Ci'

gentlrch unentbehrlich. . .!

/



Kultur — oder wat?

hore ziehe ich die

Knarre

(Mai 68)
Auch das hat Kultur ‘ ‘

Beim Zusammenstellen des Textes hore ich
‘

die Winterreise. Jener Liederzyklus, der sich
‘

1

um die Themen der Romantik >Liebe, Ein-
:

samkeit und Tod< dreht. Ein Teil der bijrgerli—
Chen Hochkultur ohne Zweifel und nicht We-

nigen erseheinen jene, die sich dem noch wid-
‘

men, als Verréter. (Dabei haben doch gerade 9
die Romantiker gegen die entstehende biir l
gerliche Gesellschaft ein Freiheitspathos ge

‘

Dabei sind wir in Gefahr, aus der Geschicli-
10 Zu verschwinden (und manche vor uns, die

uns teilweisc gar nicht so unfihnlich waren,

Sind schon vcrschwunden), bzw. deren fiber-

flfissige Kommentierung zu fibernehmen und

30 Zum Zierat unserer Zeit zu verkommen.

Und unreflektiert (um nicht >feindlich< zu sa-
gen) wie die politische Linke (im allgemem-

StCn) und die radikale Linke im besonderen —

cine Ausnahme sind hier die Subrealisten und

ihrc >Revolte< gewesen
— den Bereichen von

Kunst und Kultur gegenfibersteht, reagiert sic
augerhalb der Orientierungsgroflen politi-
scher Aktionen ziemlich kleinbfirgerlieh. Es

bcstcht dic Gcfahr, daB sie diese >Prov1nzen<

CHtpolitisiert und dcm herrschenden Ge-

schmack fibcrliiBt; daB sie weiter Entwicklun-
gen hinterhcrliiuft 11nd so immer wieder nut
dcm Schcin dcr alten ScheiBe konfrontiert

Wird, ohnc auch nur cinmal auf die Richtung

EinfluB zu nchmen.

Denn cs gibt sehr viel mehr Zeugen def
Zcrstorung und des Kampfes als Vielfach m

dcr Linken geglaubt wird; und es wiire not—

Wendig dicsc Zcugcn gegen die Vereinnah-
mung in dcm hcrrschenden Kunstbemeb zu

setzt und haben in ihren Leben nicht wenig da
_

ffir gelitten.)
‘

‘ '

und an den Auseinandersetzun-

2233?; Ziele und Inhalte in diesem Be-

reich teilzunehmen.
. _

Doch die Ignoranz ist gar nlcht elnlnal nen.
Vesper berichtet von SDS-Genossen the Hull-

lets/Straubs >>Chronik der Anna Magdalena
Bach« fiir unpolitisch hielten. Es war lhln em

Beispiel dafiir, daB die studentische Lmken

(und das ist noch immer der Ursorung der
Neuen Linken) kleinbfirgerlich geblieben 5e1—

cn und den Film als Kulturfilm konsumlerten.
Damit versfiumten sie die wesentllchen Inhal-

te des Films, m‘imlich den Kampf Bachs um

sein Werk und in seinem Werk.
.

Doch soviel besser ergeht es Huxllet/Stiaub
auch heute noch nicht. Die Rezeptxon Inter
Filme reduziert sich zumeist auf sehr isoliert

formal-ésthetische Aspekte. Wer hnt denn

schon ihren letzten >K1assenverhéiltmsse< ge-

sehen? Dabei ware die Kommentlerung und

Interpretation dieses Anschlages auf selostge-
fallige Filmwelt-Asthetik, auf das Verhaltnis
>Kunst—Lebem weit wichtiger gewesen als die

fiberflflBigen Bemerkungen zur Wende. (Es
ist wesentlich wichtiger dem noch nicht Ge- ‘-

sagten Wort zu verleihen und der Vereinnah-

Far meinen Freund L.H

mung eigener Standpunkte zu wehren als dem

gegenwfirtig héufig Formulierten den eigenen
Standpnnkt hinzuzuffigen).

Denn wovon handelt >Klassenverhéltnis-
se<7 Von Ausbeutung, Ungereehtigkeit, De-

spotie, Leiden, ~ eben von Klassenverhéltnis-
sen. Und diese werden nieht fisthetisiert oder
nachffihlbar gemacht, denn ihre Objektivitéit.
Wirklichkeit ist zu offensichtlich, als daB es

notig wéire noch im Besonderen sie ffihlbaf
werden zu lassen. Sie benotigen keine beson-
dere Ausgestaltung oder Vermittlungsform.
Die Verhfiltnisse sprechen fijr sich, ebenso die

Bedingungen unter denen der Protagonist sei-
nen Weg einschlfigt, den Weg der ihn letztlich
hinaus ffihrt. Wohin wird nicht mehr gezeigt,
denn das ist nur ahnbar. Es heiBt zwar Natur-
theater von Oklahdma und der Aufruf [debt in
einer Parole zur Unterstiitzung des Durst-
streiks der Gefangenen, doch sind beides Me-
taphern und bedfirfen noch einer Uberset-
zung; der Zug fiihrt nur die Landschaft ent-

lang; (wir fiberleben).
Es ist wichtig, daB wir solche Filme nicht

lénger fibersehen, verstéirkt in die Provinzen
von Kultur und Kunst eindringen und unseren



22

Forderungen dort mehr Wirklichkeit ver-

schaffen. Es muB gelingen Forderungen und

Krtitik am existierenden Kulturbetrieb zu for-

mulieren, denn immer wieder fibersieht die

radikale Linke ihre Kronzeugen, ihre An-

sprechpartner uund miBachtet fiir sie wesent-

liche (erganzende) Diskursformen, Inhalte,
Gebiete und verliert die Geschichte, Tradi-

1151114th
Es ware wichtig herauszubekommen wie eine

solche politische Kultur und Kritik wohl aus-

sehen soll.

(Bitte man komme mir nicht mit Kfinstler ffir

Frieden & Anarchismus oder ahnlichem Pseu—

dokram. Auch eine Aufziihlung anarchisti-

scher Kilnstler trégt wenig zur Klarung der

Frage, was denn anarchistische Kultur ist, wie

sie auszusehen hat, was sie beinhalt’et, bei. Es

geht weniger darum, wasjemand fiir eine Mei-

nung hat oder zu haben glaubt, als darum, wie

er ihr Ausdruck verleiht, sie vermittelt und

welche Lebensform sich daraus ergibt. Und

dabei wieder weniger die konkret gelebte Bio-

graphie als die propagierte. Als kurzes Bei-

spiel mag hier Kerouac dienen. Wahrend er

sein Leben selbst eher gegen die Einschran-

kungen, Repressionen der bfirgerlichen Ge-

sellschaft gelebt hat, ist vor allem sein Spat-
werk eine Verherrlichung der beschfitzten

Kindheit, des amerikanischen Familien— und

Collegelebens. (Ob es da einen Bruch zwi-

schen >On the road< und >Maggie Cassedy<

gibt, mfiBte eine genauere Analyse zeige'n).
Was dies Beispiel meint, ist, daB die propagrer—

te Lebensform nicht unbedingt mit der geleb-
ten zusammen fallen muB.

Und es passiert nicht selten, daB -— was der Au-

tor als Reue und Abschreckung schrieb —, als

Verherrlichung eines anderen Lebens gelesen
wird. Oder — es gibt auch den Kerouac Leser,
der, nach seiner anarchistischen Jugendphase,
sich die Erinnerung daran als Anthroposophie
erhfilt.)

Zunéichst mag als Bestimmung gelten, daB

anarchistische Kultur ein Attentat auf die

Selbstverstandlichkeit derWelt ist (was immer

ein Attentat auf Herrschafts- und Ausbeu-

tungsverhaltnisse ist). Und damit ist sie der

pathetischen Verherrlichung ihrer Kampfer &

Helden so fern, wie der biederen Gemfitlich-

keit innerlicher Verstrickungen. Doch damit

wissen wir noch nicht sehr viel.

[Es wiire natfirlich sehr schon, wenn hier ein-
fach ein Programm stiinde, eine Art Katalog
dessen was anarchisische Asthetik und Kultur

beinhaltet, was darunter zu verstehen w‘a're,
wer dazu gehére und wie sie zu betreiben wa-
re. Doch nicht nur in dieser Ironisierung ver-

bieten sich solch programmatische Forderlin-
gen. Auch nicht der Angst des Autors vor Fest-

legungen, kaschiert mit der Behauptung, daB
ein Gegenstand solcher Art dieses nicht zulas-
se. Der Katalog wfirde das, was noch festzu-
stellen, zu tun, zu sagen ist vorwegnehmen
und es so fiberflfissig machen, wie die Defini-
tion das Definierte. Es geht darum einen Weg

einfiuschlagen
und nicht Autobahnen zu bau-

en.

Kultur ist hier verstanden als das System (ge—
nauer der zu erstellende Zusammenhang, die

Systematik, Diskursform), die das Hergekom—
mene mit dem Gegebenen auf das Zukfinftige
hin vermittelt, und zwar in der Gestaltung der

lebensweltlichen und asthetischen AuBerun—

gen. Unter BewuBtwerdung unserer Herkunft

(Erziehung, Tradition, Kindheit) versuchen

wir unser Leben, unsereTatigkeiten so zu erle-

digen, daB wir sie als >gut, richtig und schijm

auffassen kénnen und zwar nicht nut in Bezug
auf ein Jetzt, sondern auch in Bezug auf ein zu-

kiinftiges Nachhinein, eine Utopie.
Doch ist es sinnvoll sieh des Gegenstandes
noch einmal anders zu vergewissern. Ich

schlage also im Lexikon nach und finde fiir

Kultur folgendes:

— Gesamtheit der Verhaltenskonfigurationcn
einer Gesellschaft, die durch Symbole fiber
Generationen hinweg fibermittellt werden, 1n

Werkzeugen und Produkten Gestalt anneh-

men, in Wertvorstellungen und Ideen bt’aWUBt

werden.

Daran angeliedert, etwas enger: ‘.

— die Verhaltenskonfigurationen einer sozm‘

len Gruppe bzw.
.

— Gesamtheit der symbolischen Gehalte "01'
ner Gesellschaft (oder sozialen Gruppe, “fare
zu erganzen) als Gegensatz zu Zivilisanon»

(Verwandt mit dem Begriff des Uberbaus)
und die psychologische Erléiuterung:
— Die erlaubten Formen der Triebabfuhr-

Das ist wissenschaftliche Kultur, also einc
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Vergewisserung des Gegenstandes. Per defi—

nition. (Und es gibt die Grenze, an der wir

nicht wissen, ob der Gegenstand und das Bild

das Abbild formen oder ob es umgekehrt
funktioniert).

Und dann sind noch jene von denen gesagt
wird, daB sie keine Kultur hétten. Das sind

die, die nicht gebildet sind, die feine Lebens—

art pflegen oder auch schlicht: die Anderen.

Dieser normative Begriff von Kultur, als dem

sich selbst verstehenden Schénen, Guten,

wurde vor allem in den gesellschaftlichen
Kreisen geprfigt, die ihre Kultur auf die Un-

kultur der Anderen aufbauten, da sie diese

ausbeuteten. Es ist das, was wir als bilrgerli—
che Hochkultur kennen, (ein Katalog von

Kulturgfitern) und die wir getrost als Ausrede

Und Legitimationsform einer ausbeuterischen

konomie und Kultur betrachten kénn‘en.
(Was aber noch nicht heiBt, daB alle ihre Au—

BCrungen, der imperialen Geste unterliegen).

Etymologisch ké‘mnten wir auch so verfahren:

Cultura, bezeichnet die Bearbeitung des Bo-

dens, also den Beginn des Ackerbaus, und

den SchluB daraus ziehen, daB ohne den Ak—

kcrbau keine Kultur und die restliche ScheiBe

hier fiberall entstanden wéire.

Ja wiiren unsere Ahnen doch Jfiger geblie-
bcn, oder besser noch: gijbs keine Menschen,
hiitten sic auch keine Probleme miteinander.

Auch ein Friedcn; ein kulturloser. Mir féillt

unwillkflrlich die Losung >Sozialismus oder

Barbarei< ein, denn sie drfickt die Hoffnung
auf eine Kultur aus, die ihren Teilnehmern

einsichtig und bestimmbar ist. Doch existie-
ren unsere Leben, Verhz‘iltnisse, Gesellschaft
und Okonomie nicht in statischen Festsetzun—

gen sondern in dialektischen Bewegungen, in

Widerspn'ichen. So ist ein erstes und einfaches

Begriffspaar >Natur und Kultun.

Kultur ist, is: keine Natur und umgekehrt, —

ein ganz naiver Entwurf. Dies heiBt zunz‘ichst

>Natur< als das den Menschen Vorgegebene,
>Kultur< als das von ihnen Geschaffene, so-

wohl beziiglich ihrer Umwelt als auch gegen-
fiber sich selbst (Rousseau: >Alles ist gut, wie

es aus den Hinder: des Schépfers der Dinge
hervorgeht, alles entartet unter den Hénden

der Menschen.) Kultur ist das vom Menschen

autonom Bestimmbare seiner Existenz, seines

Lebens, ~ Natur, das was sich seiner Bestim-

mung entzieht.
'

Das ist aber bereits ein utoplscher Kultur-

begriff, denn [angst nicht alles, was die Men-

schen bestimmen, was sie einander antun oder

auch sich selbst, kennen sie autonom als Sub-

jekte, Individuen selbst bestimmen. Sei es

weil es bereits von anderen schon vorbe-

stimmt ist (in Herrschafts— Befehlsstrukturen)
oder den Formen des miteinanders unterliegt,‘
die sowohl nétig, wie auch einengend sind, die

aber dem einfachen Gesprfich, der Auseinan-

dersetzung nicht zugénglich sind (Tabu).
Oder auch weil innere Zwfinge, psychotische
und neurotische Strukturen, die Einzelnen in

Handlungsmuster dréngen, die sie nicht mehr

beeinfluBen kennen. Es ist der Gang der Auf—

kléirung, der burgerlichen Revolutionen, daB

sie die Ideale unter denen sie angetreten sind,
in ihrer Geschichte selbst liquidieren. Sie zer-

schellten im Widerspruch zwischen den An—

spn’ichen der Produktionsweise und der sie

fiberhéhenden Ideologie.
Wegen dieses uneingelésten Versprechens,

behaupten manche die Uneinlésbarkeit des

Versprechens fiberhaupt und versuchen den

Endpunkt der Entwicklung als die Einlésung
eines anderen Versprechens (das des schénen

Scheins der Warengesellschaft) zu verkaufen.
Es ist das Theorem der Postmoderne ——

[Was die Postmoderne ist? Nun sie sagen es

nichtso geme, haben alle nichts mitez'nander zu

tun, die Strukturalisten. Lyotard hat ein Buch

geschrieben mit dem Tile] )Das postmoderne
Wissem. Und da ist irgendwie alles Wissen drin
und man/frau kanns kaufen und alles is! wie es

ist und wird immer taller and schfiner und nur

marxistische Reaktiondre sind noch dagegen.
_ (A ber das ist ihr eigenes Sprachspiel)] —

daB alle Subjektivitét (und Vernunft) sich auf—

gelést habe, weil sich die Subjekte immer vor

ihrer eigenen neurotischen oder psychoti-
schen Struktur auflésen. Wei] sie immer Op-
fer ihrer Lebensverhfiltnisse, ihrer histori—
schen Situation seien (Foucault), daB sie im—
mer Ergebnisse der Macht und Herrsehafts-
strukturen seien (Nietzsche, Deleuze). Wei]

I sie in vernetzten Systemen kommunikativer
Strukturen nur noch durchléssige Schaltstel-
len seien (Lyotard), oder eh ganz belanglos



seien, angesichts der Endlichkeit und des Kos-

mos (Levi-Strauss, Keyserling).
Die nicht erfolgte Einlijsung der Verspre-

Chen im sich entfaltenden Kapitalismus und
‘

seine schnode Praxis alles, was er beriihrte in

Ware zu verwandeln, fiihrte zur Griindung ei—

ner Provinz und einer Kritik, — der Zivilisa-

tionskritik. Diese entrfistete sich fiber den

Verlust der Erhabenheit, den die Giiter der

Kultur im tumben Alltag ihrer verffilschten

Reproduktion erlitten. Und wie alle biirgerli-
che Kritik, sei es an den feudalen, sei es an den

biirgerlichen Verhéiltnissen, bleibt auch diese

doppeldeutig. Wie das Postulat einer eigent-
Ilich guten, aber verffilschten Natur, formu-

liert die Zivilisationskxitik das Postulat einer

‘

eigentlich guten, aber verffilschten Kultur un-

‘

ter Absehung der eigenen geschichtlichen und

i
sozialokonomischen Position, also quasi in-

'

teresssenlos, aber immer mit Folgen. So be-

3 grfindete das Postulat einer sich selbst gesetz-

% gebenden (und deshalb an sich Guten) Natur

1 die Entweihung von Gesellschaft und Natur

im Gesellschaftsvertrag des biirgerlichen
Staates und den modemen Naturwissenschaf-

,ten. Die Entweihung von Natur und Gesell-

schaft begleitet jene Tauschgesellschaft, die

die ursprfingliche Kritik entschfirft und ihrer

; Werte (Freiheit, Gleichheit, Brfiderlichkeit)
beraubt und die Entweihung der Warengesell-
schaft bedingt.

(Eine neuerliche Berufung der guten Natur

'

wirkt gerade darum so léicherlich — wie eine

miese Ausrede, selbst wenn sie wieder Kritik-

kraft besitzt, ~ weil sie am Ende des Zuges an

dessen Anfang wieder anzukuppeln ver-

sucht.)
Ahnlich verhfilt es sich mit der Zivilisations-

kritik, die ja heute zunmeist irn Verein mit der

Anrufung der Natur auftritt. Die Zivilis

nonskritlk,
— die sich mit dem Charakter da—

Kapitalismus auseinandersetzte, der ailes 2::
Ware rnacht, eine Verdinglichung alle

menscbhchen EntiiuBerungen bewirkt — h E
eben dies nie als Charakteristikum einei‘ Wirz:
schaftswelse aufgefafit, sondern als verderb-
ten Zug der Zeit. Dadurch sahen sich die Kr:
tiker schon aus ihrer Zeit befreit fiihlten s' 1b
von gesellschaftlichen Bedinglingen cliff: t
und begriindeten jene zweckfreie PrgovinS
K.ult‘ur, die heute oft Kunst genannt wird u d
die in der Theorie der Postmodeme die Bn
grundung der Belanglosigkeit des Daseins l'e-
fert. Dleses biirgerliche Kunstverstandnis

It?-
ner gemehsch aus sich selbst schopfendel-
Knust, die erhaben fiber den irdischen W'en
mssen schwebe und direkt am Ewigen teililrr-
be (L’art pout l’art = Die Kunst fiir die Kun :-
Kunst als Selbstzweck), erkennt imme hs'

,

den Warencharakter der AuBerungen de rkm
pitalistischen, industriellen Produktionsrw ‘3'

se, darm, daB sie unéisthetisch (nicht schéel-
51nd. (Das léiBt weniger die Punks fisthetin’)
stisch erscheinen, als die Astheten punki )Zl-DaB die Verbauung der Stfidte, industfieile
Gronprmekte etc. héfllich sind, ist zwar w

sentliche abet nicht ausreichende Kritili-
Denn diese AuBerungen sind nicht nur héiB- »

lich sondern zwingen uns Verkehrsforme
und Lebensformen auf, die sich mehr ung
mehr unserem EinfluB entziehn, in denen wir

unser Gliick und unsere Lust immer mehr de-
hgieren miissen und den EinfluB auf unser Le-
ben, und somit uns selbst, verlieren. Die Kul-
tur droht zur Natur zu werden (zu jenem un-

bestimmbaren Teil unseres Daseins dem wir

ausgeliefert sind).
,

,i Hatte die Zivilisationskritik den wahren

Charakter der kapitalistischen Tauschgesell—
schaft erkannt, so vermeinte sie die Kunst

noch frei davon. In Zeiten jedoch in denen

Definitionen wie, >Kunst ist das, was def

Kunsthfindler verkauft<, auftauchen und 6131-

tig’keit beanspruchen konnen, wirkt solche

Haltung komisch, und steht selbst zurn Ver-
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kauf aus. Die Warengesellschaft, die sich alles

anzueigncn und in Waren-Beziehungen ‘zu
vcrwandeln trachtet, kauft die Position, die

Provinz auf und besetzt sie. Hier setzt das

Kredo (= Teil der katholischen Messe, Glau-

bcnsbekcnntnis) der Postmoderne ein. Sie be—

hauptet den Anfang der neuen Zeit ( da ist im—

mcr Vorsicht angebracht) und den Verfall des

Zusammenhangs in den Verbindiichkeiten

der Sprachspiele (die unverbindlich sind).
Das sind Privatkulturen, die einander nicht

mchr verstchcn, in dencn die Teilnehmer der

cinzelnen Kulturcn im spielerischen Umgang

mitcinander, ihren zuféilligen AuBerungen,

zuféilligen aber bestimmten Sinn zuordnen,

dcr jedoch uncingestandenermafien
— jeweils

Gfiltigkcit (dogmatisch némlich) besitzt. So

kcnncn die Postmodernen, in der Beiléiufig-
keit mit der sic soziale Wirklichkeit, gelebtes
Leben, erlittenes Leiden, Geschichte als Alle-

goric fiir die Unzulénglichkeit menschlichen

Strebcns zu nchmen wissen, die Welt als Er-

ziihlzmg; in dcr kapitalistischen Erzéhlung,
dcr liberalen, der nationalsozialistischen, die

abcr allc miteinander unglaubwiirdig gewor-

den seien. (AIs lieBe sich die letzte Erzéihlung,
die erlittcncn Leiden und der Tod mit der

schlechten Pointe einer Erzfihlung verglei-

Chen). Dabei konstatieren sie den Warencha-

rakter der Ideologien, glauben darfiber jede
veroffentlcihete Meinung schon als Werbung
denunziert zu haben — denn autonome Sub-

jckte sind ihnen, was dem Weihwasser der

Tcufel - um sich selbst als Hyperwerbeagen—
tur anzubicten: dem vereinzelten Individuum

bieten sie Trost in der quasi kosmologischen
Marcrostruktur vernetzter Systeme: Wider-

stand automer Solidaritéit scheint ihnen als re-

aktioniircr chrrest einer vergangenen Epo-
che, die sic mit Weihwasser und vernetzten

Computersystcmen zu vcrfolgen trachten, im

cingclésten Gliick des wahren Zeitalters der
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‘

NACHRICHTENBULLETIN

EL SALVADOR
monatliches Bulletin der Nachrichten

von Radio Uenceremos Ube‘r die Bereiche

— G e w erkschaften

— Volksorganjsationen

— Hirtschafi:

M enschenrechtsverletzungen

Erscheint ab April. Jahresabo DM 15,~

DIE ARBEITERBEWEGUNG EL SALUADORS

78 Seiten, EM 3.— plus ~,80 Porto

D12 mternamonale Zefischnfi:

von Radio Veneeremos

ca. 6—w'o'chentlich, Jahresabo U"! 31,—

Sista'na Radio Uencera'ros

LULticher Str.6lo-66

'I/
'~

\x' 5000 Ko’ln 1

fl/\ 191.0221/523192

mm} Konto: Karl Wller

I
.

Kto.-Nr. 2108672500

3 BIG K'o'ln, BLZ 37010111



umerdcsW
informalionszentrum dritte wen —iz3w

Schwerpunktthema:

M i477 )7

Helene

Okologie ‘und Dritte Welt ll

mcnmcmm we Emcme an,

(1! Mn

‘

p

o

x

l

a

a

v

Na :25 Mai was I)!“ 530

Nr. 125 - Mai 1985

Okologie und Dritte Welt ll:

Die ,.andere Natur“

Umweltchemikalien

Aluminiumkombinat.,.ALUMAR"
Konllikte um die Wasser des Nils und

des Sambesi

Medien- und Literaturiiste

Nachrichten und Berichte zu:

Pazifik

Quicha—lndianer gegen Landraub

Aktionsprogramm: Futtermittelimporte

Deutsche Entwicklungshiife in Nicaragua

Einzelpreis DM 5,-: Jahresabo: DM 40,-

(DM 30,— fijr einkommensschwache
Gruppen) bei 8 Ausgaben Im Jahr.

Informationszentrum Dritte Welt.

Postfach 5328. 7800 Freiburg

Warengesellschaft isK eine soziologisch-psy-
chologische Dechiffrierung des Menschli-

chen, des Subjektiven, die das Gegebene und

seine Analyse mit dem Verhaltms verwech-

sein, das das Subjekt dazn emnelimen kann.
Es geschieht immer Wieder dle Dennnzxa-

tion des Kitsches, es wird fibersehen, mit wel-

cher Anhfinglichkeit und Liebe Mensclien an

den Gegenstiinden hangen, denen er nur

Warencharakter zuschreiben konnen. In dem
Verha'ltnis zu solchem Kitsch unterwirft nicht

automatisch der Gegenstand die Betrachter,
sondern letztere eignen sich den Gegenstand
durchaus an, indem sie ihn emotional beset-
zen. Ein biederes, makabres Glijck sicherhch,
doch kénnten wir an den Ort geraten, an dem

wir uns danach zu sehnen beginnen.

die Postmodernen bedienen sich eines
Tricks: Das Scheibgeriit benétigt nicht mehr
der Schreibenden, der Schrift, der Vermitt—
lung, der Sprache, denn alles ist schon gege-
ben. Jede Sprache ist schon faschistisch, heiBt
es und der Sprecher, den dies nicht mehr tref-
fen soll, muB fortlaufen, sich aus dem Diskurs
stehlen. Der Intellektuelle verlaBt die Praxis,
seinen Verstand (=technisches Wissen) an

der Kasse der Herrschenden (und seien es nur

die Verhfiltnisse und ihre Handlanger) abge-
bend, flieht er mit den Worten, daB >alles so

sei, wie es sein miisse und ihn die Sache nichts
mehr anginge<.

Und worauf sind sie hereingefallen? Auf
die gottliche Offenbarung, den Schopfungs-
glauben im pféiffischen Sinn (denn die Pfaffen
als Angestellte einer groBen Firma sind darauf
angewiesen, alles und sei es Leid und Elend,
noch als sinnvolle Produkte zu verkaufen).
Auf die quasi religiose Erkenntnis, — eine Er-

‘

kenntnis ohne Erkennende, ohne Objekt &
Subjekt, in sprachloser Sprache. Unvermittelt
und direkt ins Haupte springend, und auf den
Schrecken, als sie erkannten, auch nur kfiufli-
che schwache Menschen zu sein.

Die kirchliche Macht ist lfingst fiberwun-

den. Die Rolle der Kirche zur ideologisclicn
Verschleierung von Ausbeutung und Unter-

driickung inclusive ihrer Drohungen und Ver-
wiistungen gegen Zweifler und Aufriihrer [St

in der Spiit-kapitalistischen Gesellschaft

léingst von der Sozialdemokratie iibemom-

men worden. Sie hat die Warengesellschai't
fiir heilig erkliirt, in der Hoffnung, sich rm!
den Herrschenden zu arrangieren und Vici-

leicht einmal die Stellvertretung zu fiberneh-

men.

No more heroes, rufen sie aus; im chndc
enttéiuscht, daB sie es selbst nicht soweit ge-

bracht haben, denn ein revolutionéres Sub—

jekt stellen sie sich immer noch als ehernen

Heroen und — auf Bildern - manchmal auch

als Heroin vor. Und was wissen wir'dcnn
schon von der Kulturrevolution? DaB von

schrecklichen Begleiterscheinungen die Redo
ist, wire beziiglich anarchistischer Skepsm g6—

genfiber zentralistisch—autoritéiren Ordnun—

gen nicht verwunderlich. Nur, daB geradeSo-
zialdemokraten glficklich fiber ihr Ende .smd,
deutet doch mehr auf deren obligatonsche
Ausreden zugunsten der geschiiftlichen Inter—
essen hin. Es gibt schon die Zeitungsberlchtc
fiber die ersten Modeshows in China! Em u.“-
verhohlenes Grinsen vermute ich auf den Lip-
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pen der CBS Freunde, diejetzt endlich auch in

China ihre Femsehserien genieBen konnen.

Auch in China sind wirvor >Dallas< nicht mehr

sicher; die Frage des >inneren Exils< stellt sich

immer schiirfer.

Der Kulturimperialismus stellt uns immer

mehr Fallen. Das ware das Ende der Kultur,
nur wissen wir noch nicht an welchem und von

welchcr Kultur. Naiv noch einmal bei der

Auflclarung zu beginnen und >Auf ein neues<

auszurufen; es ist so damlich, wie Versteck-
spiel im Antennenwald.

'

Wir stehen vor den Triimmern der halb er—

folgten, halbverfolgten Aufklarung. Die gro—

Ben Revolutionen haben Trfimmerfelder hin-

terlassen, die Warengesellschaft und ihre

Technokraten bauen neue Schutthalden. Die

Alternative hat sich angeblich zu Tode gesiegt ‘

‘

und ist sang und klanglos in den gesellschaftli-
chen Bedingungen aufgegangen, ja, und bel-

nahe hatte ich,sie vergessen, unsere Freunde,
die GRUNEN. Gottogott, da sind doch sogar

ein paar Altachtundsechziger dabei (hm, ja,
dabci). Also was 5011 das Ganze? Den ganzen

Versuch abblasen?

Gibts nu a Lebn, oder gibts kaans?

Na, waas dees oder du?

Begrfindung postmoderner Unverbindlich-

keit?

Es gibt keine Unverbindlichkeit des Spre-
chens, die sich nicht der Sprache bedient: Es

gibt keine Relativitiit der Werte, die sich nicht

der Relativitiit als Wert bedient. (Vergleichs--
weise harmlos, wenn wir die Realitat des Mei-

nungspluralismus betrachten). Es gibt keine

Subjektivitat, die nicht des Anderen und der

Sprache und der Vereinbarungen bedarf.

Und das heiBt anarchistische Kultur: Die

Riickeroberung des Lebens und der Aus-

drucksmittel. Es gilt den Schein zu entlarven,
und eine Kritik zu installieren, die sich nicht

auf okonomische und politische Phanomene

beschréinkt. (Das ist durchaus das Erbe der

Aufklarung; Ideologiekritik hat immer noch

ihre Berechtigung)
. ‘ _ . .

Wir miissen uns emlgen. Wemger m einer

konkreten Organisation festgelegter Einig—
keit, als in der Organisation der Einigkeit
(nicht Einheit), der Organisation des Herr-

schaftsfreien Diskurses, in dem wir fiber unser

Leben Festlenunqen treffen.
.

nd es gllt dle Mutlosen, Zogemden,
Wehrlosen zu bewaffnen mit Witzen, Anspn'i-
chen und Liisten, in denen und mit denen wir
unser Leben zurfickgewinnen. Und letztend-
lich brauchen wir noch jenes Zeichensystem,
in dem wir miteinander umgehen und uns aus—

einandersetzen kennen, jene Stmkturen kon—
kreter Solidaritéit des Lebens.

Ich wurde auf dem vorletzten FLI-Treffen
van einigen Genossen gebeten, ein paar meiner

‘

Ausfi'ihrungen zu Zeitgeist, Kultur und Aslhe-
tik zu formulieren. »

Auch dieser Satz hat Kultur. Die Kultur des
Privaterzéihlens. Sic behauptet die Subjektivi-
tot des Gedankens und weist den Autor als ei-
nen Erbetenen und darfiber den Leser als ei—
nen quasi Bittenden ans. Natiirlieh, niemand
muB dem Autoren glauben. Es liiBt sich auch
weiterhin der Inhalt, der Gedanke von der}
Art wie er eingefiihrt wird losen. Doch gibt es

diese Kultnr, diese Sprechweise, die die Ge-
danken dadurch rechtfertgt, daB sie ausge-
sprochen sind, die Sprecher dadurch, daB sie

sagen, glauben oder fiihlen. (Eine Art innerli-
che Autoritéit).

Inzwischen jedoch ist dieser Schreibstil zum

Erlebnisersatz verkommen. Die Leiden und
Freuden Kerouacs oder Bukowskis, ihre An-

schlige auf die Gesellschaft und ihr Versuch,
die erlittenen Demiitigungen nicht vergessen
zu lassen, verschwinden hinter dem Voyoris-
mus der Leser, die die sich diese Demfitigun—
gen (wie ihr Leben) ersparen und dennoch
den Hauch des Abenteuers brauchen. (Ich
mocht nicht wissen, wieviele Souchy so gele-
sen haben?)

Und was bleibt? Der Versuch, nicht unter-

zugehen und sich selbst in seinem Leben wie-
derzufinden.
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Der New Yorker Medien wissensehaftler Neil Post-

man ha! zur Erfiffmmg der Frankfurter Buchmesse

I984 eine vielbeachtete und heftig diskutierte Rede

fiber die Rolle ties Fernsehens in der amerikanischen

Kultur gehalten. Postman siehl im Fernsehen das wir-

kungsvollste Instrument, eine ganze Kultur nachhal-

tig zu verdndern: Argumente, Hypothesen, Begn’in-

dungen werden aus dem (iffentlichen Diskurs und da-

mit auch aus dem Bewufltsein des einzelnen verbannt;

abstraktes, expositorisches Denken wird durch Bilder

ersetzt, »die alles erreichbar, simplistisch, konkret

und vor allem unterhaltsam erseheinem lassen.

»Wiz‘hrend man unsere Politik, unsere Nachrichten,
unsere Religion, unser Bildungssystem und unsere

Wissensehaft immer wem'ger durch das gedruckte
Wort oder selbst in 6ffentlicher Rede darstellt, werden

diese Dinge immer hdufiger fernsehgerecht uinge-
formt und den Erfordemissen des Bildschirms ange-

paflt. Und weil das Fernsehen ein visuelles Medium

ist; weil es in Bildern sprt'cht una‘ nicht in Warren; weil

seine Bilder farbig sind und am vergnaglichsren auf-

genommen warden, wenn sie im schnellen Wechsel

und dynamisch daherkommen; weil das Femsehen

eine unmittelbare emotionale Reaktion verlangt; weil

das Fernsehen in nichts einem Pamphlet, einer Zei-

tung oder einem Buch gleicht; weil es so is! and nicht

anders, mufl jeder Diskurs im Fernsehen in der Form

van Unterhaltung ablaufen [. . .]. Die Folge ist, dafl
Amerika als erste Kultur der Welt Gefahr liz'ufr, sich

buchsniblich zu Tode zu amz‘isieren. «

\\\\ _.\\\[\{.
Wider die Vereinnahmung
von Wolfgang Haug

»Es istffinf var zwélf,
and man

ertappt sich dabei
, dafl man

Uhren vertmut,
dafi man die

Gesetze der Auschwitzgeneratian
hinm'mmt. . .«

[Eine unausgegorene Aneinanderreihung]

vaelherende Massenmedien erzeugen einen
Massengeschmack, der nicht mehr genieBt
sondern hektisch verschlingt und iusammen:
rafft. D1e Macht und die Entfremdung — kur2'
das Mamlnutgebilde, das Ohnmacht erzeu t.
steckt belleibe nicht nur in den sichtbarin
Herrschaftsinstrumenten

I

.
. .

,von Re ierun
,

ertschaft, Pohzel. .. Es baut sich nah! mi
immer gréBere ArbeitsLOSENéim

_
..

ter und
Banken, sondem lst [angst in den Alltag aller

eingedrungen. Die Betonwelt wird mit Glit-

terkram verschénert, die Arbeitsameisen dfir—

fen Rouge auflegen — das ist weder neu noch

origineII, sondem blee bfirgerliehe Heuche-

lei: Promenieren, sich zeigen, scheinen

dem entspricht unsere »ech6ngeistige« Kunsi

und Kultur vom Abendldeid bis zu Joseph
Beuys. Das Establishment mit einem 15mgSt
fiberlebten, in die »guze alte Zeit« passendcn
exclusiven Touch, die Massen mitwieder na-

tionalistisch werdenderen Spielen. . .

Dieser Hohlheit und modegeilen Pseudo-

welt hat der Anarchismus théoretisch ein Kul-

turverstéindnis entgegenzusetzen, daB sich am

sozialen Zweck ausrichtet. Praktisch setzt er

ihr derzeit rein gar nichts entgegen!
Ende des Diskussionsbeitrags?

>>Sozialer Zweck« miiflte heiBen: u.a. eine

anarchistische ‘Herangehensweise an Laban,
an Kunst, Literatur, Film etc. deren Ziel es

wire, daB der Mensch sich selbst und seiner

1/
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unmittelbarcn Umgebung bewuBtcr wird.

Seine eigene Kreativitat cntwickelt und zu

selbstandigem Handcln fahig wird.

Damit scheidct bloBe Agitpropkunst aus.

Sic ist nicht authentisch, sondern aufgesetzt
und tritt mit der ctabliertcn Kunst lediglich in

einen aussichtsloscn Wettbewerb. Linke

Hcilsbringer aller Schattierungen habcn mit

>Aufriittelungskunst< versucht die Massen zu

gewinncn, doch ihre Agitation in‘den ZOcr,
30er und 70er Jahren reduzierte sich auf cine

Sehwarz—WeiB-Malerei, die sich sclbst zwar

zur strahlenden Alternative aufbautc, aber im

Vergleich zur ctablierten Kultur einfach zu

schlecht war. Ihr Grundfchler bestand aller-

dings bereits im Eingehen dicscr Konkurrcnz-

situation. ..

qwmhv-{mfdnw...”
,
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Eine Gcgcnkultur benotigt die Viclfalt, kei-

nesfalls cin Schema — das bestimmt, was der

rcvolutioniiren Sache dicnlich ist und was

nicht. Es geht nicht darum, die Menschen ge—

gcn die Plastikkultur zu fiberzeugen, sondern

sic dazu zu ermuntern selbst Kultur zu schaf—

fen, cigene Originalitiit zu leben, kurz: sic da—

zu zu provoziercn, téitig zu werden, damit sic

hohlcr Phrascn tatséichlich nicht mehr bediir—

fen. Die herrsehende Kultur ist einc Konsum-

kultur, d.h. sie erzeugt und verlangt Passivitéit
- tritt man dazu in Wettbcwcrb verstarkt sich

diesc Tcndenz. Die Inha’lte Spielen dabei dann

nur noch cine untergeordnete Rollc. BILD

LUGT — als Kampagne reicht deshalb nicht

HUS, solange die Lesendcn eine iihnliche Zei-

IUng erwarten, solange sic cine Zeitung zum

Abschalten in den Pauscn bcnotigcn. . .

Die Uniformierung des Denkens bzw. bes—

ser Nicht-mehr-dcnkcns wachst mit dcr tech—

nischen Fortentwicklung unter einem Herr-

Schaftssystem. Neue Entwicklungen sind billi-

ECT, wenn sie in Massenproduktion hcrgcstcllt
und vermarktet werden konnen; — am loh—

nendsten, wenn sic der Lethargic der Massen

ncuc Nahrung gcben. Ein Anarchist kann des-

halb kaum erwarten, daB sich eine Mehrheit
VOn Mcnschcn derzeit freiwillig dicsem er—

schlagendcn »Kultur«-Angcbot entziehen

wird. Die Hoffnung auf Veranderung er-

wéichst eher aus einer Verlusterfahmng.
Das anarchistische Mcnschenbild stellt sich

dicsen notwendigen Bruch aufgrund der Tat-

sachc, daB der Mensch ein soziales Wesen ist,

als unausweichlieh vor. Passivitat und zuneh—

Konformilfitsdruck beginnt bei der Kleidung
Kleidung gibt den Menschcn das Gefiihl, dazuzu-

gehoren, einer Moral zu geniigen, dcr sic sich ge-
meinsam mit den Lauemden verpflichtet fiihlen.
Trotz ihrer erhofften individuellen Einmaligkeit
glaubcn sic sich so der Bestéitigung der Anderen si—
chcr zu scin. Wer von ihnen ahnt das Theater und
Gcheuchel? Mcnschen miissen Symbolc.errichten,
damit ihnen die Illusion der offentlichcn Einfiigung
gelingt. Ihre Kleidung dient ihnen (wie jeder andere
demonstrative Konsum) als eines dcr wichtigsten
Mittcl. Mit ihr inzenieren sic ihre Konformitat, das
von ihnen und ihren Mitmenschen Erwartete unab—

sichtlich stabilisierend.

Konsumenten von Mode: Die einen gehorchen dcm

Man, passen sich einer von ihnen crwartetcn Offent-
llichkeit an, behaupten mit Kleidung ihre Gemein-

m‘itzigkeit, gediegen, korrekt, zun'ickhaltend, oder

auch praktisch, lcgcr, aktiv; stcts einheitlich und uni-

fonniert, claB ja nicht cin Verdacht der Andersartig-
kcit aufkomme. Die anderen dagegen teilcn sich

mit, klciden sich auffallend, sexy, verspiclt, domi-

nierend, kess, verkommen, sich selbst behauptcnd,
die offentliche »Unvertretbarkeit« ihrcr Hoffnungcn
widerlegcnd.

Die meistcn Mensehcn blieken zu den Anderen,
orienticren sich an ihnen, gehen entwedcr in der Ge-

sellschaft auf oder stellen sich gegen sic. In den mei-

sten Situationcn sind sie ganz erwartcte Offentlich-

keit, setzen sich in »erho"hter Zurechnungsfdhigkeit«
fiir dercn tradierte oder zukunftsgerichtete Ziele

cin. Nur selten blickcn sic auf ihre Gefiihle, Versa-

gungcn 11nd Hoffnungen.
Nur wenige wagen mit Hilfc der chidung ihr Be-

wuBtsein auf sich selbst zu richten und ihrc Hoffnun-

gen mitzutcilen; immer gewfirtig, als Narzist, als

Neurotiker an die Grenze des psychiatirschen Falls

zu geraten. 2% der Manner und Frauen lcbcn in ih-

rer chidung eine crhoffte Offentlichkcit, cxpressiv
die Mogliehkeiten eines intimcren Mitcinanders vor-

wegnehmcnd, licbend oder hassend. Geben jcdoch

Sport, Hobby, Reisen oder Amusement den not-

wendigen Vorwand, so getrauen stch ctwa 7% der

Manner und 14% der Frauen zu, ihrcn Hoffnungen

kleidungsmafligen Ausdruclf 2n geben.
‘

Einffigender und expressryer Gebrauch des Zei—
chcnsystcms chidung sind emander ctwa so ahnlich
wie das Sprcchen des Ingenicurs mit dern des Duch-

ters. Zum Tcil scheint 65 an deriPersonlichkeit dcs

Einielnen (also seiner Sozialisation) zu licgcn, wel-

chem Gebrauch er den Vorzug gibt. Zum anderen
dirigiert die Situation des Pcndel: Beruf oder Frei—

zeit, Pr aiscntation oder intimerRfickzu.

Kleiderbotschaften in Offentlichkeiten

cginncn wir mit dcnjenigen Ressorts, die iiber die

machtigsten lnstitutionen in dicscr Welt berichtcn:

Politik und Winschaft.

Es leitet uns gleich zum Kern offentlicher Macht-

demonstration, wenn wir beachten, daB auf den

Pressefotos wcit iibcrwicgend Manner abgebildct
sind. chcr dritte ist uniformiert; selbst dic selten ab-

gebildetcn Frauen tragcn relativ haufig Uniformen.

und Berufskleidungen. Es entsprichl den Rollener-

wartungcn an den in politischen und 6konomischen

lnstitutionen tfitigen Mann, daB seine Kleidung
Range und Funktionen betont. Mégcn diese Institu-

tionen Menschlichkeit auf ihre Falmen geschrieben
haben, ihre nonverbalen Mitteilungen sagen ande-

Im dunklcn Anzug, Krawatte, Bfigclfaltc zcigt
sich das zivilc Mitglied jcner Institutionen als ein

Beispiel puritanischen Erfolgsstrebcns. Vestimentéi-

rc Korrektheit hat in der von Politik und Wirtschaft

hergestelltcn Offentlichkeit einen so auffalligen
Vorrang, daB dem Publikum dcr Gedanke nicht er-

spart bleibt, wcshalb wohl ,diese Maskerade erfor-

derlich sci.

Expressiv gebrauchte Zeichen finden sich relativ

selten. »Niehts eingcstehem ist die vestimentare De-

vise der in Politik und Wirtsehaft Tatigen. Personli-

che Geffihlc habcn hicr nichts zu suchen. Zwischen—

menschlichcs Handeln bleibt in crsterLinie Rivalitat

und taktischcr Machtkampf. Es geht um die Durch-

setzung und Behauptung von lnstitutionen. Der
Einzelne hat sich ihnen zu bcugen. Dafiir liefern sie
ihm als Belohnung lchideal und Gewisscnssicher-
hcit. — Die Ressorts Werbung und Freizeit zeigen
uns das Publikum deroffentliehen Machtdemonstra-
tion.

res.

mende Isolation im Kabelzeitalter verandem

entwedcr den Menschen oder crweisen sich

als »Wende«punkt, weil der Grad der Ent-

frcmdung Starker erfahren wird als clas Ange-
nchme dcs Konsums. Oder auch: Wei] der

Konsum kcine Sensationen mehr bicten kon-

ncn wird, wenn das »abartige« Leben wcitcr

und wciter verunméglicht wird. Beweist nicht

die schnellc Vermarktung des Punks auch,
wie diesc etablierte Kultur auf Erncuerung
angewiesen ist, und sei’s auf Kosten des »gu-
ten Geschmacks«? Besteht nicht der astheti—

sche GenuB dcs Burgcrtums auch im Spielen
mit dem »ganz Anderen<<, das man zum Glilck
nicht ist, nicht notig hat usw.?

Anarchistische Gegenkultur muB die Ge-

fahr erkennen, die darin stcckt, daB das Stre-
ben dcr Mcnschcn auf Sondcrangcbotc ausge-
richtet ist. MuB in Experimenten sozial enga-

giertc Kultur schaffen, die sich im Alltag be-

hauptet, sclbst—gemacht ist und so der Gefahr

cntgehen kann, abgehoben oder »beriihmt«
zu wcrden.

Ist letztcrcs tatsachlich Grundhaltung ge-
worden, gelingt es auch der Vcrwcrtung zu

cntgehen, die sich in den letztcn Jahren fiber
die Hintertreppc als Konkurrenz unter Szen-

enprojekten wiedcr eingeschlichen hat und

die Parallcle zu den iibcrwundcn geglaubten
bfirgcrlichen »Werten« darstellt. Der

»§chwung der Gegenkullur ging mit ihrem

Ubergang zu einer weitgehend apolitischen,
daffir groBcren Alternativkultur verloren, das
Einrichten in den Nischen und Freiraumen

korrumpiertc die Szcne anstatt die Hand-

lungsbasis zu werden, um die herrschenden
Zustande uncl dcren Moral mit einer neucn ci-

genen Qualitfit anzugrcifen. Trotzdem blei-
ben uns diese altcn Ziele —; cine zweite Welle
miiBte weiter auslaufen, mfiBtc vorhandene
Fchlcr vermeidcn konnen. . .

:
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Wir mfissen in Zukunft vermehrt auf dieje-
nigen achtgeben, die im Alternativbereich mit

dem an sich in die richtige Richtung weisen-

den Stichworten »Professionalisierung«,
»Raus aus dem linken Ghettorr etc. nichts an-

w
deres betreiben als die beschleunigte Wider-

anpassung an die alten bfirgerlichen Werte

der Leistungsgesellschaft. Wir wollten an-

‘ ders, und dadurch besser, sein, wenn wir da-

1 bei innerhalb unserer eigenen Entwicklung

1:
und aufgrund unserer Erfahrungen leistungs—
ffihiger werden, so ist es ein natiirliches Ne-

‘

benprodukt; es kann jedoch nicht das Sinn
’

und Zweck unserer Arbeit sein, die biirgerli-
, che Konkurrenz auf ihrem Gebiet iiberholen

.

zu wollen und dafiir Strukturen, Prinzipien,
Lebensauffassungen zu opfern [Nur neben-

I‘
bei: Wit wollten das Geld abschaffen, was zu-

‘

gegebenermaBen im Moment nicht gerade
realistisch ist; und sind nun dabei eine Okob-

ank zu griinden. . .; ob ihr Sinn — nfimlich Gel-

der zu annehmbaren Zinsen den selbstverwal-

teten Betrieben zukommen zu lassen, nicht ei-

nen zu hohen Preis nfimlich die Anpassung
der Bank an das hierarchische Bankwesen,
das sich Einlassen auf biirgerliche Strukturen,
Sieherheiten etc. wert ist?] DaB »wir« »unsere

Welt« schneller als die in einem langen Prozess

vereinnahmten Gewerkschaften, Genossen-

schaften und »Sozialisten« auf den Kopf zu

stellen vermégen, beweisen »Altemativpro-
jekte« wie die »Netzbau AG« in Berlin. Zu—
mindest der anarchistische Fliigel der Alterna-

tivbewegung sollte die Konfrontation mit den
»Machem« suchen, die unzfihlige Formen der

Anbiederung und Rfickintegration als Fon-
schritt verkaufen. Wer eigenes nur mit den

fiber die GRUNEN durchgesetzten SPD-

Staatsgeldern verwirklichen kann, sollte sich

guten Gewissens in GmbH umbenennen und

gleich zur SPD gehen.

>>Eiszeit und atomarer Wamschufl

Anarchistische Kultur ist spontan und muB

sich laufend erneuern; sie reagiert auf die

herrschenden Zusté’mde und weist darfibcr

hinaus. Die Identitfit besteht in der andauern-

den Erneuerung — nur wer miide wird, be—

zeichnet es als »springen von einer Kampagne
zur anderen«. » Unsere« Sprache ironisiert den

Sprachgebrauch der Herrrschenden. »Passivc

Bewaffnung<< und »Packez's« illustrieren zwei-

erlei Denkweisen, die nichts mehr miteinan-

der zu tun h'aben. Ein DIALOG mit der J u-

gend hat in diesem Herrschaftsverhéiltnis kci—

nen Platz; wenn die »Macht« mit der »Strassc«

in einen Dialog tritt, bedeutet das alte Fabeln

neu aufzuwéa'rmen, in denen der Wolf dem

Schaf die Vorziige seines Fleisches klarmacht,
bevor er es auffriBt. Ein Dialog setzt Gleich-

heit voraus, da sie offensichtlich nicht vorhan-

den ist und natiirlich auch nicht angestrebt
wird, zielt das Wort nur auf das konsumieren-

de Publikum; — der Staat spomt seine Fange-
meinde an. .

Die Realitiit wird vom Stvaat dabei nicht gc-
troffen. Sie driickt sich deutlicher aus: »W1R



SIND DIE TURKEN VON MORGEN« war

die adéiquate Antwort auf die CDU—Beweis-

fiihrung: »Ein neuer deutscher Rassismus

kénnte entstehen — dem mu/J vorgbeugt werden
— das Ubel muf)‘ an der Wurzel ausgerissen wer-

den — TURKEN RA US!«

Anarchismus statt Anarchie

Wenn anarchisches Handeln zumeist als Re-

aktion auf die herrschenden Zustfinde ent-

S‘eht und zyklisch verschwindet und neu ent-

Steht, bedarf es eincs weiteren Schritts, um

aus anarchischer Kultur mehr als ein onBes
.

Zufallsprodukt zu machen. Wir mfissen unse—

re eigenen Bedfirfnisse und Ansprfiche ver-

stéirkt selbst organisieren —

gegen die eigene
Angst und die privaten Sicherheitsbedfirfnis—
sc. Es geniigt nicht Spontaneitét, Kreativitéit,
Ideen und Phantasie zu beschwéren, wir miis-
Sen sic auch tatséchlich leben k6nnen und da—
ZU bedarf es der Rfickendeckung anderer —

viclcr; bedarf es eines neuen Kollektivitfitsge-
ffihls, das in den historischen anarchistischen

Bewcgungcn zweifellos viel ausgeprégter vor-

handen war, als in unserer Warengesellschaft
heute, die in ihrcr Tendenz atomisiert, d.h. je-
des Individuum auf sich selbst oder den engen
Krcis der Kleinstfamilie reduziert. Zur Einlé-

sung dieses »Wunschdenkens« gehért au_ch,
daB wir uns selbst von dem vielfach verbrelte-

ten Klischeebegriff »Anarchie« lésen 13nd zy—
n'ickholen, daB sich Anarchisgus nlcht m

Staatsvemeinung und gelegenfhchen »Zaf-

faktionem erschépft, sondern elne komplexe

Lebenseinstellung ist.

Anarchistisclle Kultur is! anarchistische Poli-

tik und umgekehrt
Es lfiBt sich nicht vorschreiben wie angrchisti-
sche Kultur auszusehen hat, es kann eme Kul-

tur der Strafie (Wandmalereien, S'traBenmu-
sik, StraBentheater, Feste etc), eme. qutur
des Zusammenlebens ,

der Kommuglkatlop,
des Zusammenarbeitens sein —

gememsam lst

allem die Tendenz zur Kallektivita't und zur

Freiheit von Unwissenheit, Macht, Aberglau-
ben, Vereinnahmung und Warencharakten

Anarchistischer Kultur heute mug daraqgele—
gen sein, die Risse zu verbrextem, eigene

Werte zu leben, aber auch jede »Unkgnven—
tionalitdw wieder abzustreifen, wenn SIC zum

»Kult« und zur Ware wird.
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Carl Einstein —-

Ein Nein zur (Selbst-)Vermarktung des Dichters
(CARL EINSTEIN

Ein Brief
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Llebcr Pfemfcrt! 9.4}, 41,;

In cincn Riickzug, versiegcltcs Femblciben, schicktc man mir
zwci Bfichcr; das cinc war von Ihrcm Tcmpcmmcnt vcrrotet.

krfiftigc Héinde schmissen in die vcrmordctc Erde cincn Pack

I’lolzpapicrxinc schnittigc I Iundcpcitsche, in vicllcicht cin noch

nicht aufgestclltcs Genickmcsscr, jagl am nhgckurhcltcn Hori—

zont hijllischcr Schlagwortc.
Das nndcrc, Summa", Bilanz. Man will summicrcn. Was dcnn}

Dic Zeit?Franz,einc Zeit, die wir schnn liingst zibrichtctcn,\'cr-
gnBen.

I-Iingcgen Thr Aktionsbuch.

Im ganzcn gcht cs hicr um noch nicht \icrwirklichtcs.
Also Zukunft.

‘_

Aht‘f um ZLl Realisicrcndcs. Um Dcnkcn, (Ins chntwortunfz
enthiilt.

ich gcstchc, ich sclhst lcluc (licscn Dingcn ctwns cntfcmt:

(Icnn crlaubtc ich mir, sic zu licbcn, wiirc ich mt.

_]cnloch bohrtc sich mir nus Ihrcm Buch nicht dcr EindtucL

memoricrtcr, crmiidcter Druckcrschwéirzc, Viclmehr griffen
Leidcnschaft, Sachlichkcit an.

Vor zillcm.

Bci Jhncn: Mcnschcn, die lieben und Abéindcrung suclm:

Ich rcdc nicht vom Literarischcn, das bci uns kaum cxisticrt.

wcdcr nus dixhuitiémc noch aus Kirchcnvéitcrn surrogicrt \vcr

dcn kann. .

Ich rcdc von dcr nusgcsprochenen Uncrtrfiglichkcit dicscr

Zeit, die schon lange vor dcm Kriege ckeltc. Das Elcnd qufih:
immcr als glcichcs.

1hr Buch ist deutlich. Konstaticrt. \X/ie langc schon ist cs hcr.

(1:18 Dcutsche es wagtcn, festzustcllen, ohne theoretischc \x'citv

faltige Dcmotalisierung.
Tch mcinc, in dicscm Buch vcréjffcntlicht zu scin, mijBtc Ihrc

Mitschrcibendcn vcrpfiichtcn.
Absichtlich schreibe ich Ihncn nicht vom Literarischcn; as is'

.mir nicht genug entschicden, wagend. Abe: (Ins ist nicht Ihr

lichlcr.

Carl Einstein

Ft'c'r die AKTION gazeicfmet von Max Oppenheimer

‘ Gemcim is; Franz Blcis Zcitschrift )Summu, din 1917/I8 crschicn. (P. R.)
Ich \veiB, anch Sic licbtcn mchr KUnt‘ligcrcs und vorgcrisscnc

Syntax gebautcr 'I'ypcn.
Abe: doch:

Sie gchcn zur Verwirklichung ncuer Zcit . . .

_

Ungchindcrt. Ohnc Archnismus. Ohnc Kinssik. Noch niC 1““

uns gewesen. J
Méjgcn sich lhrc Mitarbcitcr vor flinker Tcrminologie b_C'

Wahten. DaB clic pathetischc Terminologic — unwahrlmfrc

‘

Phrase — eines vorciligcn sozialen Kriminalfilms sic nicht vflf'

'

rage.

Denn sic habcn noch nicht das Unmittclbnre gefressen.
Auch aus dcr Lcktfirc Flnubcrts ist es nicht zu gewinncnz
Ich danke Ihncn, daB Sic cine kurzc Arbeit von mir vcrbflcnt-

Iichtcn. ‘

Ich schiitzc sic nicht, was nicmanden :mgcht.
Iln lhrcm Aktinnsbuch verijffcntlicht zu sein, verpflichtcf

”1&1.ch blcibcn mir die dickcn I'Icftc gchildctcr journalistcn‘
(he ohne HnB uncl Liebc, im Uncntschicdcncn cincr schlcppCIj‘

_

den Grammatik klugc unvcrbindlichc Inhrgfingc biirgern-
- “’7‘“

Verachte ich triige Rube.
.

'

Nit her/lichen Gt'Lchn

Ihr Einstein
~ “)‘7. 5p. 4R9 f. (8. Scptcmbcr)



Carl Einstein gehiirt, obwohl in der Zwischen-

zeit eine ganze Reihe seiner Texte wieder

greifbar sind, immer noel: zu den Vergessenen
der deutschen Literatur dieses Jahrhunderts.

Dieses Vergessen hatte bereits, aufgrund der

friihzeitigen Emigration Einsteins, vor der fa-

schistischen Barbarei eingesetzt; auch die Ex-

pressionismus-Renaissance in den fiinfziger
und sechziger Jahren hatte daran nicht vie] ge-

iindert. Einstein gehiirte zu denjenigen, fiir

die Leben und Schreiben im Prozefi der Re-

volte gegen eine iiberholte biirgerliche Exi-

stenz nieht voneinander zu trennen waren. In

einer Zeit, in der Revolte and Revolution zu

Begriifen einer innovationsbewuflten Me-

dien- und Werbepolitik verkommen sind,

scheint es angebracht, Leben und Schreiben
derjenigen zur Kenntnis zu nellmen, die mit

diesen Begriffen noch anderes verbunden ha-

hen.

I. Lebensabrifl

Carl Einstein wurde 1885 in Neuwied als Sobn
eines judischen Rabbiners geboren, wuchs in

Karlsruhe auf und ging 1903, ohne Schulab-

schluB, nach Berlin. Dort studierte er einige
Semester Philosophie, Geschichte und Kunst-
geschichte und lebte in der Folge als freier

Schriftsteller. Seit 1907 hielt er sich zwischen-
zeitlich immer wieder in Paris auf, und lernte

dabei u.a. Pablo Picasso, Georges Braque und
Juan Gris kennen — Begegnungen, die fur sem

Kunstverstandnis entscheidend waren. Im

gleichen Jahr veréffentlichte er die ersten Ka—

pitel der Arbeit, die ihn dann 1912, nach der
vollstandigen Verdffentlichung zuerst in

Franz Pfemferts »Aktion« und kurz darauf als

Buchausgabe im Verlag der Aktion, bekannt

machen sollte: iiBebuquin oder die Dilettanten

des Wunders.«

1914 wurde Einstein eingezogen; im folgen-

den Jahr erschien seine Arbeit iiber die »Ne—

'

gerplastik«. Im November 1918 war er in der

Pressekommission des Soldatenrates Briissel
tatig. Ein Jahr spiiter gab er, zusammen rnlt
George Grosz, die politisch-satmsche Zeit-
schrift »Der blutige Ernst« heraus. Die politi-
schen Hoffnungen des November 1918 hatten

sich im Laufe der folgenden Monate schnell

verfliichtigt; das, was eine >>deutsche Revolu-

Ii0n« werden sollte, entpuppte sich allzu
schnell als eine von der Sozialdemokratie un-

tcrstiitzte Veranstaltung zur Wiederherstel-
lung alter Herrschaftsstrukturen. Nacii einem

ProzeB wegen Gotteslasterung, den seln 1921
bci Rowohlt veroffentlichtes, aber nie gespiel—
tes Drama »Die schlimme Botschaft« ein-
brachte, zog Einstein sich aus dem offentlich-

literarischen Leben immer mehr zuriick. Ne-

ben dem von ihm zusammen mit Paul West-

heim 1925 herausgegebenen »Eur0pa-Alman-
ach« publizierte er in den folgenden Jahren

fast ausschlieBlich Texte zu Problemen der

Kunstgeschichte; Hohepunkt dieses Schaf—

fens ist die 1926 als Band 16 der >>Propylfien
Kunstgcschichtm erschienene »Kunst des 20.

Jahrhzmderts«, die in den folgenden Jahren

noch zwci weitere Auflagen erlebte. 1928

schlicBlich siedelte Einstein nach Paris fiber;
zusammen mit Georges Bataille u.a. griindete
er 1929 die Zeitschrift »Documents«, die zwei

J ahre Iang erschien und war zeitweise Mither-

ausgeber dcr Zeitschrift »Transiti0n«, in der

u.a. James Joyce und Samuel Beckett publi—
zicrten. 1934 schlieBlich erschien in Paris sei-

ne umfangreiche Arbeit fiber Georges Bra-

que, die erst mit einem balben Jahrhundert

Verspatung in deutscher Ubersetzung verge-

legt wurde.

Zwei Jahre spéiter, 1936, kampfte Carl Ein-

stein im spanische'n Biirgerkrieg auf Seiten

der Anarcho-Syndikalisten in der Kolonne

Durruti gegen Faschisten und Stalinisten.

1939 kehrte er nach Frankreich zun‘ick, und

wurde 1940, nach der Besetzung Frankreichs

dutch die faschistischen deutschen Truppen,
in Siidfrankreich intemiert. In einer Lage, in

der ihm einerseits als Spanienkampfer die

Flucht fiber die Pyrenéien verwehrt war, er an-

dererseits damit rechnen muBte, in die Hande

seiner Landsleute zu fallen, nahm er sich,

nachdem er nach einem ersten Selbstmord-

versuch einige Tage in einem Kloster ver-

bracht hatte, am 5. Juli 1940 das Leben — in

der gleichen Gegend, in der zweieinbalb Mo-

nate spéter, in einer ahnlichen Situation Wal-

ter Benjamin seinem Leben em Ende setzte.

II. Asthetische Revolte

Jeder Versuch, das Wirken Carl Einsteins zu

begreifen, muB der Versuchung w1derstehen,
seine vielféiltigen Tatigkeiten als Kunsthlston-
ker, Kunstkritiker, Literat, Theoretiker und

Politiker vereinzelt zu betrachten; Leben und
Werk sind von Beginn an eine Symbiose em-

gegangen. Einstein gehérte zu der Genera-
tion, der die alten Werte eines mechamschen
Fortschrittsdenkens, das in der Somaldemo-

kratie seine endgiiltige geistige Heimat gefun-
den hatte, verloren gegangen waren. »Wir ha-

ben keine Wahrheit mehr, die alten Notdt‘irfte
und Verpflichtungen des Instinkts sind abge-
blafim, schrieb er 1909. Gott war tot und die

alte Geschichte galt nichts mehr: »Es is: not-

wendig, das Gedankenwerk einer einheitlichen

Historie zu zerstc'iren, jede Zeit schafft sich ihre

Geschichte, durch die ihr gemiifle Auswahl.«

Welterkenntnis muBte neue Wege finden; ge-

gen Metaphysik, religiose Weltanschauung
und bloBen Abbild-Realismus setzte Einstein

Skepsis und ein asthetisches Programm , das in

Bild und Schrift eine neue Perspektive, eine

neue Gesamtschau zu ergriinden suchte.

Kunst, Literatur, intellektuelle Tatigkeit
fiberhaupt hatten den subjektiven Entwurf ei-

ner neuen Weltschau zum Ziel. In der Kunst
sah Einstein seine Intentionen in den Werken

der franzosischen Kubisten realisiert. Kubis-

mus war dabei fiir Einstein eine Sacha, die
»weit fiber das Malen hinausgeht«; es war der

Versuch, ein neues Raum- und ZeitbewuBts-

ein zu schaffen. Die Negerplastik, so bemerk—

te Einstein in seinem gleichnamigen Buch,
»wird nicht als willkiirliche und kiinstliche

Schb'pfimg angesehen werden, vielmehr als

mythische Realitdt, die an Kraft die natie'rliche

fibertrzfit. . . Das religib’se Negerkunstwerk ist

kategorisch und besitzt ein priigniames Sein,
das jede Einschn‘inkung ausschlie/i't.« Ein sol-
ches »prc‘ignantes Sein« in einer Zeit neu zu

schaffen, die keine vorgegebenen allgemein—
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Ich setze diese Zeitschrift
‘

wider diese Zeit

Franz Pfemfert.

Sozialpolitische and liternrh-iiische Auisfilze

Sammlung
Luchterhand

Herausgegeben von Wolfgang Hang

iiei dieser Ausgabe ist es, das

LgPhiinomen Pfemfert” — so Franz

jung — vorzustellen, denn allzu

haufig verschwindet seine Person

bei der Betrachtung seines Lebens—
{werks ,,Die Aktion” aus dem Blick-
feld. Ein ausfiihrliches Vorwort

iNird Pfemferts Leben, seine Unbe-

stechlichkeit im Urteilen, die ihm

Viele Feinde einbrachte, genauso

ieigen wie seinen Glauben, daB es

en uns Menschen liegt, gesellschaft-
iiche Bedingungen zu verbéssern.
Franz Pfemfert wurde am 20. No-

vember 1879 in Lotzen/Ostpreufien
geboren und wuchs in Berlin auf.

Ausbildung als Photograph — eine

Tatigkeit, die ihn finanziell des 6f-
teren fiber Wasser halten‘muBte.
1904 schloB er sich der anarchisti-

schen Zeitschrift ,,Kampf" an. Ab
1908 lebte er mit der Russin
Alexandra Ramm zusammen, die
nach dem Ersten Weltkrieg die
Mehrzahl der Schriften Leo Trotz-

kis ‘ins Deutsche iibertrug. Seit

1,910 redigierte er die Freidenker-

Zeitschrift ,,Der Demokrat”. Nach
einem Zerwfirfnis mit dem Her-

a‘usgeber Georg Zepler verliefi
Pfemfert mit dem Grofiteil der
Mitarbeiter die- Zeitschrift und
griindete am 20. Februar 1911

,,Die Aktion”. Nach 1918 wurde
die Zeitschrift mehr und mehr zu

einem ritekommunistischenOrgan.
Am 1. Min 1933 gelang Franz
Pfemfert zusammen mit Alexandra
Ramm die Flucht, die beide 1941
nach Mexiko ffihrte. Am 26. Mai
1954 ist Franz Pfemfert - von der
d‘eutschen Literatur und Linken

v'llig vergessen
— in Mexico-City

g storben.
Wolfgang Haug

gfiltigen Regeln mehr anerkannte, war Aufga-
be des Kiinstiers.

Es war ein Paradoxon, das Einstein formu-

iierte, immer wiederkehrend und nicht aufzu-
losen: »Revolte hat nur Sinn, insoweit Gesetz—

bildung erstrebt wird. Das Gesetz ist die trans-

zendente Voraussetzung der Daseinsbz'ldung
and Ausdruck des Wollens, dos mit einem

spontanen Sollen identisch ist. . . Das Gesetz. . .

fordert ein Dasein, das aufder Unmittelburkeit
des Menschen basiert.« Unmittelbarkeit, radi-

kale Subjektivitfit, autonome kilnstlen'sche,
intellektuelle Téitigkeit: Aktivitfiten, die im-
mer auch »ein Schafi‘en von geardneten Inhal-
ten, d. h. totalen Systemen« bedeuten. Ein—
steins literarisches Hauptwerk, der Roman
»Bebuquin Oder die Dilettamen des Wunders«,
einer der schwierigsten, aber gieichzeitig auch
einer der einfluBreichsten Texte aus dem Um—
kreis des Iiterarischen Expressionismus, ist,
wie Einstein spater selbst bemerkte, ein »To-
tenbuch des Ich« »Bebuquin« demonstriert
und destruiert die Fiktion des biirgerlichen
Ich: »Vemichte die Identitc'z't, and Du fliegst ra-

pide. «

III. Politische Revolte
Die Sozialdemokratie, wie sie sich nach ihrer
Konsolidierung in den ersten Jahren dieses
Jahrhunderts mit ihrem Organisationsfeti-
schismus fiir Einstein darstellte, gehorte ein-
deutig der alten Welt an. Anfang 1914, noch
bevor die Sozialdemokratie, allem bis dahin
bekundeten Friedenswillen zum Trotz, sich
als patriotisch bis zum Kriegswillen entpupp-te, hatte Einstein in der »Aktion« geschrie-ben: »Sozialdemokratie, Militdr und Volks-
schule, wie sind sie identisch. « Eine Aussage,die schlieBlich in den Nachkriegsmonaten, als
der Sozialdemokrat Noske die Ansétze einer
reyoiutionéiren Entwicklung in Deutschland
mit Hiife der prafaschistischen Freikorps zu-

sammenschieBen lieB, ihre offensichtliche Be-
statigung erfuhr. Die Sozialdemokratie, das
war »die kiihne Utopie des befriedigten Klein-
bL'irgers«, der »sich von Protest zu Protest

(evolutioniert)« un'ii schlieBlich zufrieden ist,
wenn ihm »durch 6konomische Gehaltsauf-
besserung« das Leben versiiBt wird. Dem So-

zialdemokraten, dieser »Reinkultur des politi-
schen Menschemr, stelite Einstein den »Revol—
teur« gegem‘jber. »Revolte is: nichts anderes als

berbetonen, als Fanatism. Ein solcher ist be-
miiht, sich katastrophal auszusprechen, giinz-
lich primitiv und undialektisch. ... Revolte
and Revolution sind durchaus zu scheiden. Re-
volte ist das stete Prinzip, das der einzelne in
sich trfigt, eine Gemiits- una' Denkform. .. Re-
volte setzt die Gesinnung voraus, till/3 diese in-

difi‘erente Welt, deren Resultat nicht abzuse-
hen, menschlich belanglos ist, dafJ' "W die Rea-

lisierung einer Idee wichtt'g ist. Dafi diese aber,
wenn sie jeweils realisiert zu sein scheint, be-
reits geschiindet ist im Zusommenflufl der un-

absehbaren Nuancierungen, Gegenstro'mun-
gen usw., —Revolte ist undogmatisch, denn das

Dogma gibt stets der Idee die Fassung einer ge-
wiinschten Wirklichkeit. «

Diese sicherlich auch aus anarchistischer
Tradition gespeiste Vorstellung einer penna-
nenten individuellen Revolte gegen die Verfe-
stigungen politisch beschrankter Zielsetzun-
gen entsprach der Konzeption einer Kunst,
die den jeweiligen autonomen Entwurf auch
immer schon transzendiert. Hinter der Idee
der Revolte versteckt sich eine Skepsis, die
nicht mehr an die Vorstellung eines sukzessive

DIE

KOLONNE

DURRUTI

Unser Kamerad, der Schriftstelief
Carl Einstein, seit zwei Manaten Mili‘zlo-
naer in der Kolonne Durruti, spraCh
wiihrend eines kurzen Urlaubs in Bar-

celona vor dem Radio CNT - FAI folgcn-
de Gedenkrede: ‘

Unsere Kolonne erfuhr den Tod

Durrutis in der Nacht. Es wurde wenig
geredet. Das Leben zu opfern ist den

Kameraden Durrutia aelbstverstaend-
lich. Einer sagte leise: “Er war der

Beste unter une". Andere riefen in die

Nacht: “Wir werden ihn richen”. Die
Parole des kommenden Tages war:

Venganza, Rache. ‘

Durruti, dieeer aussergewiihnlich
sachliche Mann, sprach nie van sich,
von seiner Person. Er hatte das vorge-
schichtliche Wort “ich” aus der Gram-

.matik verbannt. In der Kolonne Durruti
kennt man nur die kollektive Syntax.
Die Kameraden werden die Literaten

lehren, die Grammatik im kollektiven
Sinn zu erneuen.

Durruti hatte die Kraft der anony-
men Arbeit innigst erkannt. Namenlo-

sigkeit und Kommunismus sind eines.

amerad Durruti wirkte sternenfern
von aller Eitelkeit der Linksvedetten.
Er Iebte mit den Kameraden, kfimpfte
als compafiero. So strahite er als begei-
terndes Vorhild. Wit hatten keinen

enera]; abet die Leidenschaft des

ampies, die tiefe Demut vor der groa-
en Sache, der Revolution, striimten aus

einen giitigen Augen in uns fiber and
nsere Her-zen wax-en eins mit dem

einen, das fiir mm in den Bergen weit-

erschla'gt. Wit wcrden
immer seine Stimme



Vernehmen Adelante, adelante. Durruti war kein General, (:1)? Willg 1unsel-
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zu verwirklichenden Fortschritts in der Ge-

schichte glauben kann. Revolte entspricht ei-

nem Aktionismus, der sich letztendlich selbst

genfigt und nicht darauf ausgerichtet ist, sich

in fixierbaren Zielen zu realisieren. Revolte,

das ist die prinzipielle Unvereinbarkeit des ei-

genen Daseins mit einerin sich zufriedenge-
stellten Welt. Revolte ist schlielllich die per-

manente individuefle Katastrophe, die unend-

liche Kollision mit einer befriedeten Aullen-

welt. In der Figur des »Armen«, wobei dies

keineswegs im fikonomischen Sinne gedacht
ist, findet Einstein den potentiallen Revol—

teur. Dieser »unbek£immert Unslaatliche«

»steht auf dem indiffenrenten Nullpunkt, wo

nur das Plé'tzliche méglich ist, hilft und ein-

tritz«; »der Arme ist der Mann, der Arbeit sei-

ner nicht wert achtet, der die dblichen Werte

nichl besitzen kann, da sie . . . groflenteils
Ding- and Sitlenwerte sind. «

IV. Nachkriegsdentschland
Die politische Entwicklung der Nachkriegs-
zeit muBte Einstein naturgernéiB sehr schnell

enttéiuschen; den Umsturz der Novembertage
hatte er in Briissel erlebt, wo er seit 1916 sta—

tioniert war und wo er als Mitglied des Solda-

tenrates die Réumungsverhandiungen mit

den Alliierten ffihrte. In seinen Texten in den

Zeitschriften »Die Pleitevv und »Der blun‘ge
Ernst« kommentierte er die Ereignisse der fol-

genden Monate.

Auf der einen Seite hoffte er auf eine sozia-

listische Revolution, die das Ende des bfirger-
lichen Individualismus bedeuten wiirde: »Die

Massen weisen das Ziel, ungehemmt von der

Tradition und den Assoziationen der Ge-

schichte.« Andererseits war ihm jedoch klar,
daB die reale Entwicklung entgegengesetzt
verlief. Die »Revoluti0n wurde unterschlagem
und »Dem0kratie, Reformsozialismus und

Kaiserehr betrieben »die Sanierung des Spie-

fiers«. Der »Geist« der Zeit, »eine Art Pud-

dingmischung, wabblig, unkontrollierbarer

Gemeinplatz« war Einstein fremd geworden.
1921 zog er in einem fiir die franzésische Zeit-

schn'ft »Action« geschriebenen Beitrag »Uber

Deutschlandvv ein kurzes und biindiges Resu-

mee: »Idiotenpolitik (hat) die Gegenwart kom-

promittiert« und »die literarische Revolution

. .. war eine Tduschung«.
Einstein lebte die folgenden Jahre relativ

isoliert in Berlin; die fn'ihzeitige Emigration
nach Paris im Jahre 1928 war die Konsequenz
aus dieser unertrfiglich gewordenen Situation.

V. Fabrikation der Fiktionen

Schon 1919, als die Hoffnungen auf grundle-
gende politische Veriinderungen bereits ver-

flogen waren, hatte Einstein geschrieben:
»Die uns nétige Kollektivkunst: Nur die sozia-

le Revolution enthdlt die Mdglichkeit einerAn-

derung der Kunst. .. und stellt dem Kilnstler

seine Aufgabe.« Nach seiner friihzeitigen
Emigration nach Frankreich hatte Einstein

neben seiner Arbeit an einer Fortsetzung des

»Bebuquin«, dem »Bebuquin II«, an einer As~
thetik gearbeitet, deren fragmentarisch ge-
biiebenes Manuskript erst 1973 aus dem

NachIaB veréffentlicht wurde. In diesem Ma-

nuskript, »Die Fabrikation der Fiktionemv,
greift Einstein Argumentationen auf, die in

seiner literarischen Tfitigkeit von Beginn an

bestimmend waren; die durchgi’mgige Kritik

am biirgerlichen Individualismus, die schon

immer auf ein Kollektives zielte, wird jedoch
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radikalisiert, indem Einstein den revolutiona-

ren Anspruch der Literatur und Kunst seiner

4‘ Zeit, und damit auch seine eigene inteliektu-
‘

elle Tatigkeit, in diese Kritik miteinbezieht.

Das was in seinen fn'ihen Texten als Revolte

positiv hervortrat, wird hinterfragt auf seine

F'a‘higkeit, eine das biirgerliche Individuum

transzendierende Kollektivitéit zu schaffen.

Einsteins Beschéiftigung mit den Intellektuel-

len geriet ihm zu einer Abrechnung, wie sie

auch heute noch ihresgleichen sucht. Gleich

zu Beginn macht er sich fiber »den dreisten

Mythos vom unbedingten Genie und das Dog-
}; ma vom Primat des Geistes« lustig; »der gréflte
,‘

Teil der erheblichen Kunstleistungen<<, so stellt

er fest, war »anonym erdrbeitet and van Kol~

[ektiven gebildet« worden. Hier scheint noch

‘ einmalEinsteins Interesse an vergangenen
ti Kulturen auf; das Versprechen von Kollekti-

vitéit, dem er in seinen Arbeiten zur afrikani-

schen und ozeanischen Kunst nachgespflrt
hatte, und von dem er gehofft hatte, daB die

I modeme Kunst es erneut einlosen wiirde, hat-

‘
te diese nicht halten konnen. In Einstein

tauchte die Vermutung auf, daB die Intellek-

tuelien »die alten Vorrechte der Priester (usur-

pierten)« und »a'ie kompromittierten, religio-
-

sen Uberbauten in abstrakte oder iisthetische

‘ Konstruktionen (verkleia'eten).« »Diese

1, scheinbaren Revolteure handelm, so Einstein

weiter, »als verzweifelte Reaktiom‘z‘rem Eine

kollektiv orientierte sozialistische Revolution

hatte der asthetischen Revolte eine Richtung
geben konnen; die Realitat der formalen De-

mokratie jedoch lieB die intellektuell-astheti-
‘ sche Revolte »zu harmloser Fiktion und lee-

. rem Spiel« verflachen; die Intellektuelien blie-
'

ben »Aufrzihrer mit beschriinkter Haftung«.
Die Tatsache, daB das Bediirfnis nach einer

kollektiven Revolte keinen adaquaten Aus-

druck fand, hatte jedoch fatale Konsequen-
zen. 1931 bemerkte Einstein in einem Vor-

trag: »Das schmale Bewufltsein des Primitiven

ist umschlossen von einer breiten Zone von

1 Unbewufjtem, wovor er sichfiirchtet. Heute is!

es so, da/3 eine schmale Schicht von Bewuflt-
sein, van Vorstellungen, die wir besitzen, von

einer ungeheuer weiten Zone von Vergessenem
umschlossen ist.« Und dies, 50 Einstein wei-

; ter, deutet darauf hin, »da/3 wir anscheinendin

eine Epoche der Primitivierung eingehen.« Es
‘

dauerte in der Tat nur noch kurze Zeit, bis der

? Faschismus das Kollektiv-UnbewuBte seinen

[ Zwecken dienstbar machte.

VI. Dem Ende entgegen

Einstein .hatte sich konsequenterweise aus

[den politischen und intellektuelien Streitig-
‘ keiten der Emigration, die in seinen Augen
‘ nicht viei mehr waren als eine Neuauflage des—

sen, was ihn schon in den zwanziger Jahren

angeodet hatte, herausgehalten. 1936, ein-

{undffinfzigjahrig in einer Situation, in der

Iihm die Intellektuellen seiner Zeit mit ihrer

ibomierten Selbstbezogenheit langst suspekt

igeworden waren, ging Einstein nach Spanien,
‘um sich auf der Seite der Anarcho-Syndikali-
{sten aktiv gegen die faschistische Bedrohung
(zu wehren. Die Kollektivitat, die ihm in seiner

iintellektuellen Welt endgfiltig abhanden‘ ge-
fkommen war, wollte er hier wiederfinden. In
seiner Gedenkrede auf den am 21. November

i1936 unter ungeklarten Umstiinden [A. Sou-

chy spricht von einem Unfall; Interview mit

Winand Ehls erscheint im Frfihjahr 1986 in

Souchy: Materialienband, Trotzdem Verlag,

fast noch Kinder fliichteten zu uns, Waisen, deren Eltern gemordet wur-

den. Diese Kinder kampfen an unserer Seite. Sie reden wenig, aber haben
we] und friih begrifien. Des Abends, am Feldfeuer, hiiren aie den Alteren

zn. Manehe kfinnen weder Iesen noch schreiben. Die Kameraden unter-

rrehten sie. Die Kolonne Durruti wird ohne Analfaheten aus dem Feld
zuriickkehren. Sie ist eine Schule.

Dle Kolonne lat weder militarisch noch bijrokratiseh aufgezogen. Sie

entwnchs organisch der syndikalistischen Bewegung. Sie ist ein sozialre-

volutlonfirer Verband 11nd keine Truppe. Wir bilden einen Verhand der

imterdruckten Proletarier, der um die Freiheit aller kiimpft. Die K0-

ondnehrst iaeWerk des Kameraden Durruti, der ihren Geist bestimmte
1m 1 re rele Art his zum letzten Herzschlag verteidigte. Fundament
der

'

'
' - . . .

Ak
.Kolonne sdeameraderle um] freIWIIIlge Selbstzucht. Zlel ihrer

tron rst der Kommunismus, nichts anderes.

w

w

o

i

«'

._ 5.1-” m“

Brunei 1929;143:450, Liberia Calleja, Durruli, Hermeterio de la Orden.»

Wir alle hassen den Krieg
Mittel. Wir sind keine Pazifisten
diese fiberalterte Idiotie - wird
fertigt. Wir kéimpfen nicht als
gen und stiirmen vor,

Kapitalisten und Fasc

doch wir begreifen ihn als revolutionfires

und kéimpfen leidenschaftlich. Der Krieg-
nur durch die Soziale Revolution gerecht-

.
Soldaten, sondern ale Befreier. Wir drin-

11131?“ Em
Besitz zu erobern, sondern um die von

_

IS en nterdriickten zu befreien. Die Kolonne iet

21;];:?::‘Iinkll<:35:;1iegusster Idealisten. Bisher dienten Siege und Nie-

und die Rente 2

P
. h,

as Heere und Offiziere unterhielt, um den Profit
u SIC ern und zu vergrfissern. Die Kolonne Durruti client

dem Proletariat Jeder Erfol
.

.

d K
. . .

Arhelter, wo jeweils die Kolfnn:rgeSi:ltg‘:n::t.bewukt
(he Befremng der

Wir sin
'

' 'd syndlkahstxsche Kommunisten, doch wir kennen die Be-

($231111:gufdeserlfglilljlgfmmsi das heisst: jeder Kamerad besitzt gleiche

ren 'eder soll
. MIC glelchen Pflichten. Keiner steht iiher dem ande-

D'

’ J

'1'
.. . hem aXITmIm seiner Person entwickeln und darbringen.

_le n.“ Itarrse en TCChmker beraten, doch sie befehlen nicht. Wir sind

Vlelleleht keme .Strategen, doch gewiss proletarische Kampfer. Die Ko-
Ionne lst stark, ern bedeutender Faktor der Front denn sie ist aus Men-
SChe“ gébllfieta (he seit 1311ng nur ein ZieI verfiflgen, den Kommunis-
mus, W611 816 aus Genossen bes’eht, die seit langem syndikalistisch orga-nlsiert stnd urld I‘BVOIUtioniir arbeiten. Die Kolonne ist eine kfimpfendcgewerkschafthche Gemeinschaft.

.. Dfle Ka'meradlen .wissen, dass sie diesmal fiir die arbeitende Klassc

him? en, mcht fur emc kapitaliBIiSChe Mindcrheit, den Gegner. Diese
Elnsxcht auferlegt alien strenge Selbstdisziplin. Der Milizmann gehorcht



nicht, sondern verfolgt zusammen mit seinen Genossen die Verwxrkh-

Chung seines Ideals, einer soziaien Notwendigkeit.

Durrutis Grfisse bestand gerade darin, dass er selten hefahl, sondem

stets erzog. Die Kameraden kamen, wann er von der Front zuruckkehrte,

zu ihm ins Zelt. Er erkliirte ihnen den Sinn seiner Massnahmen und dis-V

kutierte mit ihnen. Durruti befahl nicht, er iiberzeugte: Nur die fiber-
Zeugung verbiirgt ein klares, entschlossenes ‘Handeln.

B61 uns kennt ein

jEder den Grund seines Tuns und ist mit diesem Elna. Datum wn-d em

jeder um jeden Preis den Erfolg der Aktion herbelfuehren. Kamerad

Durruti hat une das Beispiel gegeben. - . .. ..

Der Soldat gehorcht aus Angst und sozialer. Inferioritat. Er kempft
aus einem Defekt heraua. Darum verteidigten die S-oldaten

stets die In-

teresaen ihrer sozialen Gegner, der Kapitalisten. Die armen Tenfel auf

der faschistischen Seite liefern das klfigliche Exemnel.
Der Milizmann

streitet vor allem fiir das Proletariat, er will den Suieg
der eilieitenden

Klassen herbeifiihren. Die faschistischen Soldaten kainpfen
fur eine

3b-
Sterbende Minderheit, ihren Gegner, der Millzmann .fur die

Zukunft

dex-
eigtmen Klasse. Also scheint der Milizmann (loch intelligenter ale.

er

Soldat zu sein. Die Kolonne Durruti wird dutch ein Ideal und nicht

durch den Parademarsch diszipliniert.

Wohin allenthalben die Kolonne drin
.

Erde wird der Gemeinschaft gegeben, die Landproietaner werden aus

Horigen der Kaziken zu freien Menschen verwandeit. Man springt
vein]

Landfeudalismus zum freien Kommunismus ueber. DieBevolkerungyir
V0n der Kolonne verpflegt, ernfihrt und gekleldet. D1euKolonne hiiiet,
Wann sic in Dorfern rastet, eine Gemeinschaft nut der Bevolkerung. Fru er

hiess es Armee und Volk oder richtiger die Arniee gegen dais Volk: Heute

heisst es arbeitendes und k'zimpfendes Proletarlet,
belde bilden eme un-

zertrennliche Einheit. Die Miliz ist ein proietarlscher FDaktor, {hr $388!),
ihre Organisation sind proletarisch and museen

es bleiiaen. 1)er1 It 13m;
sind die Exponenten des Klassenkampfes. Die. Revolution

au er

cg; Ihe
Kolonne eine strengerc Disziplin als alle Miliearlswrung

es

'Vllirm:
te.

Ein jeder fiihlt sich verantwortlich fiir das Gehngen der

8021a
en

'eiro-
Iution. Diese bildet den Inhalt unseres Kampfes,

(18: von er

fozmden
DOminante bestimmt bleiben wird. Ich glaube niciit,

dass Generale 0 er

militiirigcher Gruss uns eine fiir uns zweckmasmgere Haltung leililren
konnen. Ich bin gewiss, im Sinne Durrutis und derllgameraden

zu spree en.

Wir verleugncn nicht unseren alten Antunihtariaénusgnfiiser gesém.
des Misstrauen gegen den militirischen Schemanemus, der 181?: mi: 13:“
Kapitalisten Vorteile erbrachte. Gerade vermlttels es mi 1 aeri c n

SChcmatismus hinderte man den Proletarier seine'IZei'son durchzulnlden
11nd zwang ihn in soziale Minderwertigkeit. Der militiarische SChematfiifnus
Sollte den Willen und die Intelligenz der Proletaner brechen. Sc

Diese-
liCh und endlich k'aimpfen wir doch gegeu meuternde Generaele. lese

'
'

' der

Tatsache de): militirischen Rebellion erweiet
den zweiiiellhafte:n::t ver-

milit'érischen Disziplin. Wir gehorchen keinen Genera en, 3

d
315, das unter anderemgera .e

folgen die Verwirklichung eines sozialen’lde . _ . ..
..

die maximale Durchbildung der proletarischen Indlwduailtgt (31%;:
Die Militarsierung hingegen war ein hisner

behebtes M1(tit.e Glzetzf: der

lichkeit des Proletariers zu mindern. Wu- alie werden 1e e

REVolulion nach Kraften erfiillen. Die Basis unserer Iéolox§nii£fiiirfueg
genseitiges Vertrauen und freiwillige Zusammenarbeilt. 611w; em den

dea Fiihrertums, die Fabrikation der Vedetten ueber essen. _

g
k-

Faschislen. Wir bleiben bewafinete Proletarier, die frelwflhg 61118 zwee

maessige Disziplin sich auIerlegen,

gt, wird kollektivisiert. Die

wenn man begreift, dass eie

letarischen Revolution biei-

t Durrutia und der CNT-

Sie bewahrt in Treue

llen Proietariern um

Man versteht die Kolonne Durrutio

stets die Tochter und Verfechterin der pro

1“in wird. Die Kolonne verkiirpert den GBiB

FAI. Durruti lebt in unseter Kolonne weiter:
Bein Erbe. Die Kolonne kiimpft zusammcn mlt a

den Sieg der Revolution. Hiermit ehren wit dae
Andenken unseres gefallenen KameradenDurrutl-
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Anm. der SF-Red.] zu Tode gekommenen
Buenaventura Durruti kam er noch einmal

auf die bestimmenden Aspekte seines Lebens

zu sprechen: »Durruti, dieser auflergewdhn—
lich sachliehe Mann, sprach nie von sich, von

seiner Person. Er hatte das vorgexchichtliche
Wort >ich( aus der Grammatik verbannt. In der

Kolonne Durruti kennt man nur die kollektive

Syntax. Die Kameraden werden die Literaten

lehren, die Grammatik im kollektiven Sinn zu

erneuern. Durruti hatte die Kraft der anony—

men Arbeit innigst erkannt. Namenlosigkei't
and Kommunismus sind-eins.« Und an giei-
cher Stelle: »Die Kolonne Durruti kennt nur

die Aktion, und in ihr lemen wir. . . Wir. .. ver-

folgen die Verwirklichung eines sozialen Ide-

als, das unter anderem gerade die maximale

Durchbildung der proletarischen Individuali-

ta't enthcilt. «

Die Spannungen, die sich aus den Bezie—

hungen zwischen Individualitfit, Aktion und

Koilektivitfit notwendigerweise ergeben, ha—

ben sich jedoch auch in Spanien nicht auflosen

lassen. Die stalinistisch gesteuerte Gegenre-
volution, die Militarisierung der Milizen, die

zu einem entscheidenden Faktor der begin-
nenden sozialen Revolution geworden waren

sowie die kompromiBbereite Politik der CNT-

Fiihrung machten Einsteins Hoffnung, »dafl
dieser Krieg anderes, als nur eine militdrische

Aktion ist, (la/3 er mit der Revolution identisch

ist und identisch blez'ben mufk zunichte.

»Das Fragment ist die schwerste Silnde«,

hatte Einstein 1911 geschrieben; am Ende

sind sein eigenes Leben und Werk Fragment

geblieben. Aber in einer Zeit, in der jeglicher
Versuch, ein iiberkommenes Systemdenken
zu reproduzieren, mit einem falschen Ver-

sprechen einhergeht, kann Wahrheit nut noch

fragmentarisch sein. Einstein gehort sicher-

lich zu denjenigen, von denen es gemeinhin
heiBt, sie seien gescheitert. Es sind aber gera-

de diese Gescheiterten — und die Geschichte

dieses Jahrhunderts hat viele, die Besten und

Interessantesten zn Gescheiterten werden las—

sen — die der Banalitfit und Leere der Zeit wi-

derstanden haben, gerade auch, wenn sie an

dieser Zeit und ihren Umsté'mden zugrunde
gegangen sind; sie sind gewissermaBen Doku-

mente gegen die schlechten Zeiten.

van Wolf Raul

it
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»|ch sage ScheiBe zu lhnen!«

Uber das soziale Kino des Jean Vigo

von Jc'J'rg Auberg



r/

Nicht erst seit Luis Bufiue] wissen wir, daB der

Film eine »wunderbare und geffihrliche Waf-

f€« sein kann, »wenn ein freier Geist ihn hand-

lzabt<<. Jean Vigo war ein freier Geist, der

Sohn eines Anarchisten, der schon friih von

den radikalen sozialen Bewegungen der da-

maligen Zeit gepragt wurde, und dies schlug
sich auch in seinen Filmen nieder. Sie sind kei-

Ilc Narkotisierungsmittel, die das Publikum

im Sinne dcs repressiven Systems suggestiv
beeinflussen, um sich mit der bestehenden ge~

sellschaftlichen Realitéit abzufinden. Jean Vi-

gO benutzte Kamera und Montage als Waffen

gcgen Repression und Autoritéit. Die Kamera

ist der Komplize der Rebellen in Zéro de Con-

duite. Zeitraffer werden benutzt, um das

Pfaffentum, das Militiir und die Autoritéit der

Liicherlichkeit preiszugeben. Die Zeitlupe

dagegen wird zur Poetisierung verwandt. Die

Montage in A Propos de Nice entlarvt die De—

kadenz der Bourgeoisie. Jean Vigo reprodu-
zierte nicht die augenscheinliche Realitiit. Er

zeigte, was unter der Oberfléiche lag, half dem

Zuschauer wahrzunchmen, daB sich hinter

der Maske der biirgerlich-kapitalistischen Ge—

sellschaft menschenverachtende Autoritat,

Dekadenz und Repression verbargen und be-

f1Erwortete eine revolutionére Losung.

Ein junger Anarchist namens Vigo/Almerey-
da

Paris um die Jahrhundertwende. Ein junger
Anarchist finderte seinen Namen Vigo in Al-

mereyda, ein Anagramm aus »y a (de) la mer-

de« und plante, nachdem er eine Geffingnis-

Strafe wegen eines geringffigigen »Verge-

hens« abgescssen hatte, ein Bombenattentat

allf ein Pissoir als Rache an der dekadenten,

VCrhaBten Gesellschaft, das aber klaglich

Scheiterte. Die Bombe ziindete nicht. Durch

Zufall von der Polizei verhaftet, bekannte er

SiCh stolz zu seinerTat und verbrachte ein Jahr

in Einzelhaft. Nach seiner Entlassung schrieb

Cr TCgclmiiBig fiir die anarchistischen Zeitun-

gen Le Libertaire und La Guérre Sociale und

Wandtc sich antimilitaristischen Aktionen zu.

Stetige Aufrufe an die Soldaten zur Revolte

“"d »Beleidigungen« der Regierung sorgten

dafiir, daB cr nicht auf die Geféingnismauern
Zu Vcrzichten brauchte. .. Die Jahre verstri-

Chen, und Almereyda begann, sich vom revo-

lutioniiren Anarchisten zu einem Sozialisten

zu wandcln, der alle linken Kriifte zu vereinen

suchte. Er hatte sich inzwischen den Ruf eines

hCrvorragenden Journalisten erworben und

gcwann Ansehen in biirgerlich-liberalen Krei-

Sen, wiihrend sich alte Freunde und Genossen

aufgrund scines aufwendigen Lebensstils und

seiner Liason mit der Bourgeoisie von ihm ab-

wandten. In der 1913 gegriindeten Zeitung Le
.

B0nnet Rouge akzeptierte er — wie die gesam-
to linke Presse — den imperialistischen Krieg
“nd gab damit den proletarischen Internatio-

nalismus auf. Doch nachdem er die Schlacht-

fe.ldcr besucht hatte, kehrte er zu seiner pazifi-
S“schon Linie zuriick. In seinen Artikeln

Sprach er nicht von den »Boches«, den Barba-

rCn und dem Heroismus der Soldaten der

”Grande Nation<<, sondern nur von den Lei—

ch?” junger Miinner und den Schrecken des

Krnges. Le Bonnet Rouge unter Almereyda,
def inzwischen zum Protegé des Innenmini—

Stcrs Malvy avanciert war, unterstiitzte die da-

njlilligc linksorientierte Regierung und trat fiir

CHIC schnellc Beendigung des Krieges ein. Al-

merCydas Gesundheitszustand verschlechter-
‘0 sich Von Tag zu Tag, und er konnte die

SChmerzen nur mit Morphium ertragen, das

\

ihn schlieBlich in die Abhéingigkeit ffihrte.

Sein Tod begann sich abzuzeichnen. . .

Zu dieser Zeit intensivierten die reaktioné‘i-

ren Krafte ihre Attacken auf Le Bonnet Ron-

ge. Als bekannt wurde, daB die Zeitung Geld

von einem deutschen Bankier aus Mannheim

erhalten hatte, kam es 211 einer Staatsaffiire.

Malvy muBte das Regierungskabinett verlas—

sen, und Aimereyda wurde verhaftet. Am 13.

August 1917 wurde der ohnehin todkranke

Almereyda in seiner Zelle erdrosselt aufge-

funden.

Zunéchst hieB es, Almereyda sei an einem

Blutsturz gestorben. In einem zweiten State-

ment der Regierung wurde behauptet, er habe

sich erhéingt. Wie so oft in diesem Jahrhundert

tat sich auch hier die staatliche Autoritat

schwer mit ihrem initiierten Mord, der hochst-
I

wahrscheinlich politisch motiviert war. Im an-

schlieBenden HochverratsprozeB bauschten

die Reaktionare — dank einer gierigen Presse —

die Bonnet Rouge-Attire zu einer Verschwo-

rung um Almereyda auf, der als Staatsfeind

und Verrater verteufelt wurde, obwohl er nur

eine Randfigur war.

Nur Iangweilige Naturen sind frei von Wider-

spn'ichen

Almereydas EinfluB auf seinen Sohn spielte

sich auf einer rein emotionaien Ebene ab. Je-

an Vigo hielt nur fragmentarische Erinnerun-

gen an seinen Vater wach. Fiir ihn war Alme-

reyda der Anarchist, der Revolutionfir, der

Pazifist, das Opfer eines feigen Mordes. Es

féillt schwer, Vigo einer einzigen politischen

Bewegung zuzuordnen. Seine Sympathie galt

hauptséchlich den Anarchisten, aber auch den

Soziaiisten und den Kommunisten wie auch

der Dritten Internationalen. Die letzte politi-

sche Stellungnahme Vigos beschreibt am he-

sten seine politische Haltung. Kurz vor sei-

nem Tod unterzeichnete er zusammen mit an-

deren Kfinstlern und Intellektuellen nach den

faschistischen Unruhen vom 6. Februar 1934

einen Appell an diverse anarchistische, syndi-

kalistische, kommunistische, trotzkistische

und sozialistische Organisationen, eine ver-

einte linke Front zu bilden. Damit trafen sich

auch politisch Vigo und Almereyda, dessen

stetiges Bemfihen es immer gewesen war, alle

linken Kréifte gegen die Reaktion zu vereinen.

Das Ambiente einer Stadt wie Nizza spiegen

sich in den Ieblosen Fratzen der Touristen wi.

der.

Nizza 1926. Vigo, seit seiner friihesten Jugend

an einer Lungenkrankheit leidend, brauchte

das milde Klima, aber er haBte die Stadt als

Sammelbecken der privilegierten Bourgeoise.

Nach einer kurzen Zeit als Kameraassistent

war er arbeitslos, bis ihm sein Schwiegervater

den Kauf einer gebrauchten 16mm-Debrie-

Kamera ermoglichte. Zunachst plante er eine

Art lyrisches Poem fiber den Kontrast von

Meer und Land, aber dann machte er zusam-

men mit dem sowjetischen Kameramann Bo-

ris Kaufman, einem Bruder des o‘erfihmten
Dokumentaristen Dziga Vertov, elnen 5021a-

len Dokumentarfilm, A Propos de Nice, mit

dem Untertitel: Point the vue documeté. Die

beiden filmten auf Nizzas Promenade des An-

glais mit versteckter Kamera, die sic in einer

Pappschachtel unterbrachten.

Vigo porrétiert eine Welt der ekelerregen-
den Dekadenz und des Leerlaufs, in der Slch

die Bourgeoisie selbstentblofit. Gleich Ian-

fangs ironisiert er den touristischen Betneb,

indem er kleine Puppen Touristen markieren

laBt, die aus einem Spielzeugzug aussteigen
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und vom Rechen eines Croupiers eingeharkt
werden. Als nichstes zeigt Vigo die Promena-

de des Anglais, auf der sich schone Korper zur

Schau stellen. Dann Schnitt zu einem pala-

startigen Hotel, vor dem elegante Damen aus

Limousinen a'ussteigen. Schnitt zuriick zur

Promenade. An die Stelle der Schonheit ist

die HaBlichkeit getreten, die dem Karneval,

das Zentralmotiv des Films, ankfindigt. Es ist

ein in den Hé‘mden der Bourgeoisie zur reinen

Maskenparade verkommener, alles beherr-

schender Karneval, der alles in einen Karne-

val verwandelt: die pomposen Hotels, die um-

herflanierende Bourgeoise, das Militar, die

Pfaffen, die bombastischen Friedhofsdenk—

maler, die Liebe, den Tod. Es ist ein Karne-

val, der einen manchmal zum Lachen bringt,
aber meistens ein Geffihl des Unbehagens zu—

rficklé’tBt.

Der Kameval: Gigantische Puppen Ieben. Blumen

auf dem Asphalt werden zertrampelt. Tanzende

Frauen aufeinem Podest. Die Kamera blickt voyeuri-
stiseh unter ihre Ro'cke. Die Frauen verlachen den

Voyeur. Eine alte, héflliche Bourgeoisie lfiflr sich in

ihrer Kutsche als Kamevalsprinzessin im Blumenre-

gen von den die Straflen sfiumenden Menschen feiem.

Hohe, schwarze Schornsteine werden zu Kanonen.

Enthaupteter Kapfeines Kamevalbildes. Vom Rauch

gesch wfirzte Arbeitergesichter. Die Schomsteine rich-

ten sich wieder nuf.

Hausmann 1919.

Vigos Debiitfilm lebt vbn der Montage, denn

erst in der Verbindung seiner Bilder oder de-

ren Kontrastierung offenbart sich ihr Sinn.

Hierin'erinnert er an die russisehen Stummfil-

me, auch an Vertovs Der Mann mit der Kame-

ra, der zur etwa gleichen Zeit entstand. A

.Propos de Nice bezieht seine groBe Wirkung

dann, wenn Vigo mit der Montage der Asso-

ziationen arbeitet, wenn zum Beispiel Baden-

de mit Krokodilen und eine Frau mit einem

Vogel StrauB verglichen werden. Zeitraffer

benutzt Vigo, um das Pfaffentum und das Mi-

litar der Lacherlichkeit preiszugeben. Der

Film seibst half Vigo, seine Gefiihle zu organi—
sieren und in eine revolutionare Ideologie zu

l
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kanalisieren: »Indem bestimmte Grundaspek-
te einer Stadt gezeigt werden, ist in diesem Film

eine Lebensweise vor Gericht gebracht wor-

den. In der Tat, sobald als die Atmosphfire van

Nizza und die dort gelebte Lebensweise — un-

glficklicherweise nicht nur dart — ahgedeutet
werden, entwickelt sich der Film zu einer gene-

ralisierten Sicht des vulgdren Vergniigens, das

unter dem Zeichen des Grotesken, des Flei-

sches und des Todes erscheint. Diese Vergnfi-

gen sind die letzten Zfige einer Gesellschaft, so

verloren in ihrem Eskapismus, dafl es einen

krankmacht und mit einer revolutionc'iren L6-

sung sympathisieren lfiflt. «.

Point de vue documente. Theoretischer Ex-

kurs.

Paris 1930. »Ffir ein soziales Kino«. Unter die-

sem Titel versuchte Jean Vigo seine Vorstel~

lung vom »dokumentierten Gesichtspunkt« zu

erkléiren. Er lobte Bufiuels Un Chien Anda-

lou als einen visuell perfekten Film, den er we-

gen seiner Konfrontation zwischen BewuB-

tem und UnbewuBtem bewunderte: »Unsere

épathz: 'dle uns befiz‘higt, all die abscheulichen
own, .16 Menschen ven’ibt haben zu akze -

trereln,‘ zst ‘emsthaft in Frage gestelli wenn Mi)
unfahlg find, den Anblick einer Flrau dwell:
Auge mtt emem Rasiermesser auf de; Le‘

wand zerschnitten wird, zu ertragen Jed"-
26hr? auf

fin
soziales Kino hin konjlrrontieirt

as m0 a s ganzes mit ei '

Gegenstand, der ins Fleisch giggiowkanven
Fur 1hr: war der »dokumentarische Gesicht

punkt« eme genaue Annéherung an den 502'

S-

]en Dokumentarfilm. »Die Kamera sollte

la-

etwas gerichtet sein, das als Dokument erkaau}:
werden und das wc’ihrend des eigentliczn
Schnitts diesem als solchen gendhert werden
mu/3. . . Ofi‘ensichtlich kann bewufltes Posierzn
und Agieren nicht geduldet werden. Wenn d

’1

Clsarakter nicht von der Kamera iibemzsc;
wzrd, ist der dokumentarische Wert dieser Art
von Kino unméglich zu erreichen.« So ent-

puppt sich Vigos »Point de vue documenté« als
Modifikation des »Kino-Auges« Dziga Ver-
tovs, der mit seinen Vorstellungen an den Un-

zuléinglichkeiten der Filmtechnik scheiterte.

Georges Sadoul hatte wohl recht, als er sagte:
»Die Entwicklung eines wahren ,Kino-Auges'
hdngt von der Erfindung einer Kamera ab, die

so leicht, mobil und sensitiv wie das menschli-

Che Auge ist. «

Vigo unterschied zwischen seiner Pflicht als -

soziales Wesen und seiner Natur als kreativer

Kiinstler und schien sich dabei in einem Zwie-

spalt zu befinden. Aber er stellte klar fest, daB

der Mensch wichtiger als der Kfinstler ist.

»Diese Art (125 sozialen Dokumentarfilms ver-

Iangt, Stellung zu beziehen, weil dies das Trip-
felchen auf dem ,z" macht, Wenn ein sozialer

Dokumentarfilm (ms nicht als Kfinstler ver-

langt, so verlangt er uns doc/1 als Menschen,
und das ist mindestens genauso wichtig. «

‘

Terror ist stets eine Herrscilaftsmethode

Paris 1933. Mit Hilfe des Geschfiftsmanns Ja-

ques-Louis Numnez konnte Jean Vigo seinen

besten Film, Zéro de Conduite, fertigstellen,

der auch ein »dokumentierter Gesichtspunkt<<
lst, bei dem aber die Satire ein noch wichtige-
res Element wurde. Vigo verarbeitete dabei

sowohl eigene Erinnerungen aus seiner Ju-

gendzeit in diversen Intematen als auch die

lirfehrungen seines Vaters, der zwei Monatc

1n emem Jugendgeféingnis zugebracht und un—

ter den Repressalien der dortigen Beamten zu

lenden hatte. Tabard, Bruel, Caussat und Co‘

lm, die vier Protagonisten des Films, sind Jun—

gen 1n einem lfindlichen, konservativen Inter—

nat, die nach Vorbildem friiherer Schulfreun-

de Vigos gestaltet wurden, wobei Tabard, der

anfangs »so zart wie ein Mddchen« is: und des«

sen Freundschaft zu dem éilteren Bruel den

Argwohn der Schulautoritfit ausldst, allem

Anschein nach Jean Vigo selbst ist.

Zéro de Conduite ist die Geschichte einer

Revolte von Kindern gegen das autoritére Ge-

baren ihrer kleinbiirgerlichen »Erzieher«, die

als Reprisentanten einer repressiven Ord-

nnng ein Regime der Diktatur ausiiben und

die Kinder in die Welt der Erwachsenen inte-

gneren wollen. Jedes »ungeniigende Betra-

gen« wird mit einer sonntéglichen Ausgangs-
sperre bestraft.

Der Internatsdirektor ist ein Zwerg mit ei-

ner hohen, diinnen Stimme und einem Rau-

schebart. Als er zum erstenmal auftaucht.

scheint es zunéchst, als ob ein Kind in Erwach—

senenkleidung und mit einem riesigen fal—

senen Bart die Erwachsenenwelt karikiere.

Sem Potenzsymbol, einen Zylinder, pflegt er

unter einer Glasglocke auf dem Kaminsims

auizubewahren, an den er nur auf Zehenspit-

zen. heranreicht. Die Jungen traktiert er mit

klemen, selbstgeffilligen Reden. Am Gipfel
der Autoritéit schwebend, setzt er all die Ab—

surditéiten seiner Untergebenen fort und

ubertrifft sie durch seinen Dfinkel als gutge-
kleideter Mann, als Intematsleiter und als

Gnom.

Der Oberaufseher Péte-Sec, der niemals ei—

nen Ton von sich gibt, fibt durch seine stetige

Presenz ein Regime der Kontrolle und Unter-

druckung aus. Wenn er den spartanischen, ka-

sernenartigen Schlafsaal betritt, mfissen die

Jungen aus ihren Betten hiipfen und in einer

Keihe strammstehen. Zunichst erscheint er

lacherlich. Doch spéter wird er ein unheilvol-
ler charakter, der die Kinder ausspionierl
und thren Kandis stiehlt. Einzig Huguet, ein

neuer Lehrer, ist ein Verbi‘mdeter der Kinder,
der

sre vor dem Zugriff der Autoritiit schiitzt
und mlt ihnen auch emotionell sympathisiert.

/



Lang lebe die Revolte!

Die Revolte nimmt ihren Lauf wiihrend der

Chemiestunde. Ein Lehrer, ein dreckiger, fet-

ter Ker], legt seine schmierige Hand auf die

Tabards, der angewidert zurfickschreckt. »Ich

Sage. . . Ich sage Scheifle zu Ihnen!« schreit er

ihm nach einigem Zégern ins Gesicht. In der

néichsten Stunde erscheint der Direktor mit

dem gesamten Kollegium und sagt in einem

viiterlich-wohlwollenden Ton, ihm werde ver-

Ziehen, wenn er sich 6ffentlich entscliuldige.
Aber Tabard schleudert ihm nur ein »Mon-

sicur [e professeur, je was dis merde!« an den

Kopf.
Am Abend herrscht Aufruhr im Schlafsaal.

Tabard verlicst eine Proklamation: »Nieder

mit den Lehrern! Nieder mit den Strafen.’ Lang

lcbe die Revolte! Aufdie Dachspitze mit unse-

rer Falme! Wir werden sie mit den alten, ver-

faulten Schmékem bombadierenl<< Die Betten

werden umgeworfen. Mengen von Nachtge-

schirr werden fiber den Boden geschleift. Al-

168, was den Jungen in die Hijnde fillt, wird im

Saal umhergeschleudert. Sie schlagen sich mit

Kissen und Bettdecken, die aufplatzen. Die

Bilder verlangsamen sich: im Federregen
macht ein Junge einen akrobatischen Rad—

schlag, sein Nachthemd rutscht und zeigt sei—

Hen Penis (eine Szene, die das biirgerliche Pu-

blikum besonders schockierte). Ein Kind, ein—

gewickelt in einen Vorhang, wandert wie ein

Phantom durch den Saal. Es ist die vollendete

Verwendung der Zeitlupe. Die Ekstase und

die geisteriihnliche Stimmung wird noch von

def phantastischen Musik Maurice Jauberts

unterstrichen.

Am niichsten Morgen, als noch alles schléift,

Schleichen sich Tabard, Bruel, Colin und

Caussat zum Bett des Aufsehers Bec-de-Gaz,

binden ihn dort mil Decken fest und bringen
das Bett mit dem schlafenden Opfer in eine

Vertikale Position. Die Autoritiit ist gekreu-

Zlgl.

Im Laufe des Morgens beginnt ein absurdes

SChulfest, zu dem sich die Autoritéiten der

Stadt, dcr Priester und der Préifekt, einfinden.

Sie nehmen in der ersten Stuhlreihe Platz,

Wéihrend hinter ihnen gréiBliche Schaufenster—

Puppcn sitzen, die sie gut ergfinzen. Feuer-
WChrmiinner in Uniformen balancieren mlt
eihigen Schwierigkeiten auf einem Barren in
dCr Schulhofmitte entlang, als plétzlich ein
Regen von alten Bfichern und Schuhen auf die
Amoritiiten herniederprasselt, dessen Auslo-

Ser Tabard und seine Freunde auf dem Dach

Sind. Alle Schiller, ermutigt von Huguet, be-

teiligen Sich an dem UbungsschieBen, so daB

die Autoritéiten die Flucht ergreifen miissen.
Die Kinder haben die Schule in der Hand. Dre

franzésische Trikolore, die sie zunfichst

SChwenken, wird bald in den Staub geworfen
“Dd durch die schwarze Fahne der Revolte er-

setzt. Caussat, Colin, Bruel und Tabard lau-

fCH auf dem Dach dem Himmel, der Freiheit

emgCgen.

Einer freien Gesellschaft entgegen!
_

Vigo priisentiert in Zéro de Conduite zwe1

Welten: eine Kinderwelt, verbfindet mit dem

CiUfachen Volk, und eine Erwachsenenwelt.

Deren Manierismen karikiert er skrupellos.
ET fiihrt auch Vertreter der Autoritiit ein, die

nieht zur Schule gehoren, aber bedeutsamer

31$ diese sind: die Vertreter von Staat und Kir-

Che, der Préifekt und der Priester. Die Feuer-

WChrmi‘mner karikieren sich selbst durch ihr

Spektakel. Sie sind zwar Manner ails dern
Volk, aber durch ihre Uniformen gehoren sre

— wie die Autoritéiten — ins Reich der PupPen.
Auch der Bahnbeamte am Anfang des Films

erscheint trotz seines kurzen Anftntts und we—

gen seiner Uniform unsympathisch. .

Die Teilung in diese zwe1 Welten entspncht

der Teilung der Gesellschaft m B'eherrschte
und Herrschende. Die Allianz zw1schen den

Kindem und Huguet, der Schulkochm ’und
des Kellners als Reprisentanten Ides emf_a-
chen Volkes wird dutch den realistlschen Stzl,

in dem sie gezeichnet werden, unterstnchen.

Im Gegensatz dazu werden die Vertreter der
.

Autoritéit extrem stilisiert. Der Erfolg der Re-
volte und der Weg der vier Rebellen in die
Freiheit sind der Ausdruck fiir den Aufban er—

ner freien Gesellschaft und Yigos Begelste—

rung fi‘lr eine revolutionéire Losung.

Censors are a Filmmaker’s best Friends.

Paris, 7. April 1933. Zéro de Conduite wurde

zum 'erstenmal im Cinéma Artistic gezeigtfl
Alberto Cavalcanti beschrieb die Zusehauer-

reaktion etwas fibertrieben so: »Die bourgeoi-
sen Gefic’hle des Publikums waren durch das

Verhalten der Kinder, wie Vigo es gezeigt hat,

tief verletzt. Wdhrend der Vorfz'ihrung mufiten
mehrere Male die Lichter angeschaltet werden,
und die Vorfa’ihrung endete fast in einer Schlii-

gerei. . .« Die Kinobesitzer lind Verleiher

waren tief schockiert, weniger ans morali—

schen denn aus kommerziellen Griinden,
wéihrend die Surrealisten begeistert waren.

Wie auch Stroheim, Bufniel und Godard be-

kam Vigo die 6konomischen und ideologi-
schen Restriktionen des repressiven Systems
zu spfiren. Der Film wurde — wie L’Age d’or—

als Ganzes ohne Schnittauflagen wegen seines

»antifranzosischen Geistes<< verboten. Zéro

de Conduite konnte erst wieder im November

1945, 11 Jahre nach Vigos Tod, gezeigt wer-

den.
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>>Anarchism in America« —

ein Film von Steven FiSChler und Joel Suchér
von Leslie Fishbein

(aus Film & HistOIy, Nr. 1/83; Ubersetzt von JO'rg Auberg)
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Intro des Ubersetzers: Der Film Anarchism in

America von Steven Fischler und Joel Sucher

gehért ZU jener Art von Dokumentarfilmen,
die versuchen, ein Bild des »anderen (US—)
Amerikas<< zu beschreiben und eine Gegenge-

Schichtsschreibung zu betreiben. Anders als

def Dokumentarfilm der dreiBiger, vierziger
und fiinfziger Jahre, der den Zuschauer/die

Zuschauerin durch einen autoritaren, didakti-

SChcn voice-over-Kommentar dominierte,

mischt der Dokumentarfilm der siebziger Jah-

rc Interviewa von Zeitzeugen, beobachtende

Passagen, kompiliertes Archivfilmmaten'al,

Zeitungsaussehnitte, Plakate etc. Die Voice—
OVer des/r Filmemachers/in tritt durch Zwr—

SChentitel in Erscheinung, so daB er/sie weder

neutral oder unbeteiligt wie im Cinéma Vér—

ité/Direct Cinema der sechziger Jahre — noch

allwissend wie zu Zeiten der britischen Doku—
mentarfilmschule unter John Grierson ist. Die
neueren Dokumentarfilme erweitern die

Sicht und legen eine »unsichtbare, verschiitte-
lC<< Welt frei. Zentraler Punkt dabei ist mei-

Stens die staatliche Repression, denn die »Ge-

Walt ist so amerikanisch wie der 4. Juli and

Kirschtorte«, wie schon H. Rap Brown tref—

fend bemerkte. Es seien hier zwei Filme aus
dem rcichen Angebot erwahnt, die sich mit

anarchistischer Geschichte in den USA be-

sehaftigcn.

The Wobblies —

(1979) Von Stuart Bird und Deborah Shaffer
beschreibt die Gesehichte der anarcho-syndi—

kalistischcn Gewerkschaft Industrial Workers
0f the World (Wobblies genannt), die Anhan—
gCr der Direkten Ation war. Der Film hat em

Manko, da er mit dem Ende des ersten Welt-

kriegs abbricht, als die Wobblies extremer

Slaatlichcr Repression ausgesetzt waren, denn

“Och besteht die IWW — auch heute. So be-

richten alte Mcnschen fiber die Kampfe der

GCWCrksehaft, noch immer mit dem Geist der

RCV0lution beseclt und auf ein besseres Le—

hen dCr Arbeiter in der ganzen Welt hoffend.

Alinlich ist es in

Free Voice of Labor —

(1980), in dem Steven Fischler und Joel Su-
ChCr den ch von jiidischen Anarchisten in

den USA von der Immigration um die Jahr-

l“Inclcrtwende bis zur Gcgenwart verfolgen

““9 damit die Geschichte der jiddischen Ar-
bCitCrzeitung »Free Voice of Labor«, (Freie
Arbciterstimme) die bis 1977 in New York C1-

‘Y Crschicn. Ein Mann sagt, viele junge Men-

sehen glaubten, die Revolution miisse schnell
k0man. Wenn dies nicht gelinge, resigmer-

ten sic bald. In Wirklichkeit aber miisse jeder
Mmseh ein Leben lang ffir die Gerechtigkeit

kiimpfcn.
.

Leslie Fishbein, Autorin des Buches Rebels

"1 Bohemia: The Radicals of The Masses,
19114917 (1982), setzt sich im folgenden mit

dem nCueren Film von Fischler und Sucher

a.USCinander und zeigt auch dessen Unzulé‘mg-

hchkcitcn auf. Es sei noch darauf hingewie—
Sc", daB es sich bei »Amerika« einzig und al—

‘Cin um die USA handelt.

*‘k‘k

»Anarchism in America« —

ist eine herausfordernde, einnehmende, aber

historisch fehlerhafte Arbeit. Sie ist wegen ih-

res Ziels und Gebiets beachtenswert, da sie

versucht, die herrsehenden Mythen zu entlar-

ven, die Anarchismus mit Terrorismus und

Gewalt verbinden, die einheimische Natur an-

archistischer Ideologie nachzuweisen und die

Giiltigkeit des anarchistischen Impulses zu de-

monstrieren. Unter der Regie der preisge—

kronten Filmemacher Steven Fischler und J0-

el Sucher, die selbst Mitglieder des TranS-

cendental Student Movements waren, das fiir

den Individualanarchismus wéihrend der

Campus-Unruhen in den Sechzigern eintrat,

ist Anarchism in America der erste umfassen-

de Dokumentarfilm, der fiber die anarchisti-

sche Bewegung in Amerika berichtet, der ihre

Wurzeln von den amerikanischen individuali-

stischen Denkem des 19. Jahrhunderts herlei—

tet und ihre stetige Vitalitfit in der Anti-Nu-

klear—Bewegung, in Lebensmittelkooperati-

ven und in arbeitereigenen Fabriken aufzeigt.

Fischler und Sucber verdienen Anerken—

nung fi'lr den Mut ihres Films. Mit Interviews

auf den StraBen und Auszfigen aus Reden von

George Wallace, Hubert Humphrey und Ab-

raham Ribicoff1 demonstrieren die Filmema-

cher die populiire Gleichsetzung von Anar-
chismus mit Gewalt und Chaos, mit einer

selbstsfichtigen MiBaehtung der Rechte ande-

rer. Der Film versucht, diesen Mythos zu ent-

larven, betont das Interesse der Anarchisten

fiir die Freiheit aller Individuen von allem in-

stitutionellem Zwang und ihre Verpflichtung

zur Gewaltlosigkeit im Interesse der Friedens-

sicherung, wie bei der Anti-Kemkraft-De—

monstration, die 1979 von der War Resisters

League am Shoreham-(Long Island)Kern—

kraftwerk durchgefiihrt wurde. Ed Hedeman,

ein Teilnehmer, lehnt ausdriicklich die An-

wendung von Kriegen, urn eine gerechte Ge—

sellschaft zu erreichen ab und akzeptiert ge-

waltlos eine Verhaftung, um seine Uberzeu—

gungen zu bestfitigen. Nachdem er seine Echt-
heit als Praktizierer der Gewaltlosigkeit be—

wiesen hat, verleiht Hedeman seiner Aussage

Glaubwfirdigkeit hinsichtlich des stetigen

Einflusses des Anarchismus in der Anti-Kern-

kraft-Bewegung. Er argumentiert, idafi die

Anti—Kernkraft—Bewegung dezentrallsrert sei,

daB sie vielmehr auf Konsens als auf Befehl ei-

ner zentralen Autoritéit hin arbeite und der
Gewaltlosigkeit ans Prinzip verpflichtet sei,
daher ihre enge Verbindung mit der anarchi-

stischen Tradition.
'

Anarchism in America wendet sich auch der

klassischen Streitfrage zu, niimlich, ob der
Anarchismus eine einheimische amenkam-I
sche Ideologie oder ein fremder Import use:
und entscheidet sich fiir die inneren Ursprun-

ge. Er argumentiert fiberzeugend, dal3 der
Anarchismus seine Wurzeln 1m amenkam—

schen Individualismus des 19. Jahrhunderts
habe, wie er von Josiah Warren, Bengamm

Tucker und Ezra und Angela Heywood ent-

wickelt wurde, und nur anschheBendunter
dem EinfluB ausléindischer Denker wre der

Russen Michael Bakunin und Peter Kropot-
'

aten sei.

kHIlngfiieser Hinsicht ist der Film historisch ge-

nau, da Josiah Warrens Cincinnati Time Store
von 1827—1830 »das erste wissenschaftliehe
Experiment in der kooperativen Okonomie<<

war, das auf dem Austausch von
Waren und

Arbeitszeit zwischen Ladenbesnzer und Kau-

fer basierte:

.
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So fand die anarchistische Vision einer aus

autonomen lokalen Gemeinden zuSammen-

gesetzten Welt, in der Individualitéit eines der

geheiligten Prinzipien und das okonomische

Leben durch den gegenseitigen Austausch

von Giitern und Dienstleistungen auf einer

Kostenbasis reguliert sein wiirde, ihren Aus-

druck im Trans-Allegheny—Grenzgebiet, zwei

Jahrzehnte bevor ahnliche européiische Kon-

zeptionen auftauchten. Uberdies, wfihrend

die heutige modifizierte Kooperativbewegung
nach Rochdale in England und auf die friihe-

ren Londoner Austauschaktionen von Ar-

beitsprodukten (Robert Owen hatte im Sep—
tember 1832 in London den ersten »Basar fiir

den gerechten Austausch von Arbeitsproduk-
ten<< gegri'mdet, der bis Mitte 1834 bestand,

Anm. d.Ub.) schaut, hatte das erste Wagnis
im Kooperativmarketing einen unstrittigen
amerikanischen Schauplatz, gingjedem dieser

weitbekannten englischen Vorgange voran

und versorgte sic in gewisser Hinsicht mit In-

spiration.2

Weiter zeiét Anarchism in America den

weitverbreiteten Einflufi des anarchistischen

Impulses. Er presentiert aufwiihlendes doku-

mentarisches Archivmaterial aus dem Spani-
schen Bfirgerkrieg und beachtet die substan-

'

tielle Rolle, die die anarchistischen Brigaden
im Widerstand gegen Franco spielten, eine

Tatsache, die vielen Amerikanern verborgen
blieb durch die Neigung der Historiker, die-

sen Krieg lediglich als Generalprobe fiir einen

globaleren Konflikt zu sehen, und durch die

groBere Fahigkeit der marxistischen Linken,
diesen Konflikt in Dokumentarfilmen wie The

Spanish Earth, Heart of Spain und Return to

Life3 und in den literarischen Werken Ernest

Hemingways zu dramatisieren.4 Der Film

macht auch eindrucksvollen Gebrauch von

seltenem Archivmaterial von Protesten, die

den Sacco-und-Vanzetti-Fall umschlossen,

und enthalt das einzig erhaltene Wochen-
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sehaumaterial von der Anarchistin Emma

Goldman, das aufgenommen wurde, als ihr

erlaubt wurde, nach fiinfzehnjéihrigem Exil

ffir einen neunzigtéigigen Besuch in die Verei-

nigten Staaten zuriickzukehren. Dies Para-

mount-Nachrichteninterview von 1934 zeigt
eine Frau von unglaublichem Feuer und Idea—

'

lisrnus, die lieber das Land, das sie liebte, ver—

lassen wollte, als ihre Ideen widerrufen.

Anarchism in America argumentiert, daB

Emma Goldmans Idee vom Anarchismus als

eine »soziale Philosophie, die auf die politi—
sche, okonomische und soziale Emanzipation
des Individuums abzielt«, an eine neue Gene-



umsnucH
Uber den Umgang mit dem

Fernsehen. Ldist die Fernsehkultur
die Schriftku/tur auf langere Sic/1t

ab? Wie beeinfluBt sie die dire/rte

Kommunikation? Nach 50 Jahren

Deutschen Fernsehens sind das zwar
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keine neue Fragen. Unser Versuch ist

eine Beslandsaufnahme kontroverser

Antworten. Einen AnlaB zum

Jubilieren kdnnen die Autoren nicht

linden.

Allerlei Collagen. Als Abgrenzung
vom Norma/en, die Botsohaft im

Gewohnien zu sehen, das

Unsichtbare sichtbar zu machen ——

dazu wurde die Col/age bewuBt zum

Ausdrucksmittel der Kunst. Runa

Fecher beschreibt, _wie die Werbung
die Collage usurpierte, um den

Mythos der Warenwelt

auszuscthcken, und wie

mitt/erweile aller/ei Collagen in

Lebensstil und Moderner Kunst

notwendig geworden sind, um dem

Al/téglichen den Anschein des Neuen

zu geben,

Norwegisches Friedenstagebuch.
»Ein versohwommenes Foto: Tief

verschneite Landschaft mit

kUmmeriichen' Birkenba'umchen.

Menschen auf der Flue/71. lm

Vordergrund eine Frau mit Rucksack,
ein cirka acht/ahriges Kind an der

Hand; ein alter Mann mit einem

Kartoffelsack auf dem RUG/(en, darin

ein Kind, drei Jahre alt vie/leicht. Das

Bi/d geht mir den ganzen Tag nicht

mehr aus dem Sinn. Das

Identitatsproblem wieder, scharfer als

ie zuvor: Ich bin der So/dat, der diese

Mensohen in den Schnee
‘

hinaustreibt? Ich bin aber aubh das

Kind im Kartoffe/sack,« Barbara

Gentikow hat im vergangenen Herbst,
25 Jahre nach der Vertreibung der

faschistischen Truppen aus der

Finnmark, in Nordnorwegen gelebt.
lhre Erfahrungen hat sie in ihrem

Friedenstagebuch festgeha/ten.
Der UMBRUCH? Eine Zeitschrift fL’ir

Ku/tur. Das aktuelle Heft gibt’s, wenn

im Buchhandel nicht erhaltlioh, far
5 DM + 1,40 Porto (Briefmarken oder

Scheck bitte mitschioken) beim

Buchvertrieb Hager, Postfach 111162,
6000 Frankfurt 11

ration weitergereicht worden sei, Karl Hess,
friiherer Newsweek-Journalist und Rede-
schreiber fiir Barry Goldwaters5 rcpublikani-
seher Prisidentschaftskampagne 1964, bean-
sprucht, durch sein Lescn Von Emma Gold-
man gegeniiber dem anarchistischen Stand-
punkt aufgeschlossen worden zu sein. Und
der Film stellt Anarchismus als iiber eine um-

werfende Vielfalt von modernen Auslcgcrn
verfiigend dar, welche vom scharfsichtigen
und hoch artikulierten Philosophen Murray
Bookchin reichen bis zu Ed Clark, dem Frasi-
dentschaftskandidaten der Libertaren Partei'
dem Dichter Kenneth Rexroth; der preisge:
kriinten Science-Fiction-Autorin Ursula Le
Guin; und der zufriedenen Belegschaft der
Worker’s Owned Sewing Company bis zu
solch bizarren Beispielen wie dem Messer-
scharfer Michael Cardner, der in seinem »No-
body for Presidem<<-Truck umherreist und
den Dead Kennedys, ciner Punk-Rock-éirup-
pe.

Anarchism in America ist ein lebendiger
Film, mag offensichtlich sein Thema und ist
mit der menschlichen Ebene beschéiftigt, in-
dem er Anarchisten wie Bookchin, Goldman
und die zur Zeit im mexikanischen Exil leben-
de Freundin Goldmans, Mollie Steimer, vor-

stellt, die Sympathie fiir ihre Begeisterung
und ihren Mut und Respekt vor ihrem ScharfJ
sinn verdienen. Dennoch ist der Film wegen
seiner ideologischen Vorurteilc fehlerhaft
weil sie die Unterscheidung zwischen Anar:
chismus als Ideologie und dem anarchisti-
schen Impuls verbergen. Die Nachspanntitel
bestatigen die Verpflichtung der Filmemacher
gegeniiber David DeLeon, und der Film teilt
die eigentiimliche Analyse von DeLeons
Buch The American as Anarchist (1978) dag
behauptet, in Amerika seien »unsere traditio-
nellen Kritiken an der bestehenden Ordnung
von Mi/Jtrauen, wenn nicht von Feindseligkeit
gegeniiber jeder zentralisierten Disziplih

darchdrimgen. Die Essenz dieses Erbes — das
sich in individualistischen wie auch in kommu-
nalen Formen ausgedriickt hat — ko'nnte )Anti-

Dirigismus<, )LibGHdl‘itZfliSfi’lLlS! oder provo.
kanter: >A narchismus< genannt werden. «6

DeLeons Auffassung erlaubt ihm, viele als

Anarchisten aufzunehmen, die sich nicht aus~

driicklich zur anarchistischen Ideologie be-
kannt haben, und er bezieht die Anti-Fédera-
listen, die Jacksonianer, die Knights of La-

bor7, die Populisten, Abolitionisten, Laissez-
Faire-Liberalen, Anarcho-Kapitalisten, die
den Staat ablehnen und eine groBe Zahl linker
Libertarer ein. Ahnlich v c r w e c h s e l tAn—

archism in America den anarchistischen Im—

puls (— Ablehnung von Staats- oder Gruppen-
kontrolle des Individuums —) mit dem Festhal—

ten an der anarchistischen Ideologie. So pas-
srert es, daB er einen unabhéingigen Trucker,
dessen Verachtung fiir den Staat sich weitgc—
hend auf die biirokratische Reglementierung

besclirankt, und Ed Clark, den Kopf der Li-
bertarcn Partei, einbezieht, der in seiner

Ignoranz »Anarchie« als Gewalt ablehnt. Tat-

sachlrch folgt der libertare Kandidat kaum def

e‘mheimischen anarchistischen Tradition, wic
SIC der Film definiert, denn Benjamin Tucker
lehnte den WahlprozeB ausdriicklich ab, wcil
er glaubte, die Herrschaft der Majoritiit ki'm-
ne ebenso destruktiv in bezug aufdie individu—
elle Freiheit sein wie die kénigliche Tyrannci,
und Staatsbeamtentum korrumpiere unver—
meidlich selbst den prinzipientreuestcn
Staatsdiener.8

Tatsiichlich war die anarchistische BeWC-

gung Gewaltakten und der Zelebrierung VOn

Gewalt welt mehr zugeneigt, als der Film unS

glauben machen méchte. Viele Anarchistcn
des spaten 19. Jahrhunderts wurden durch JO-

hann Mosts Ruf (and wohl noch mehr durch
die sozralen Zustande, kapitalistisehe Priva-
tarmeen etc. Anm. der SF—Red.) nach dcr

>>Propaganda der Tat« zu Akten des individu—

ellen Terrorismus bewegt, die die Massen Zuf

Aktion elektrisieren sollten. Unter ihrem Ein-
fluB verfaBte Lucy Parsons ihre Verteidigung
>>To Tramps<<, die die Arbeitslosen dazu

drangte, von Sprengstoff Gebrauch zu ma-

chen, um der herrschenden Klasse ihre soziale

Veranrwortung ins BewuBtsein zu bringen."
Selbst in seiner SchluBrede an die Geschworc—
nen blieb der Haymarket-Martyrer Albert R-

Parsons, nachdem er zum Tode verurteiIt
worden war, bei seiner Verteidigung der K1115-

sengewalt:

nd Vanceffi
Sacco 11

»So erscheint Dynamil heute als Befreier des
Menschen von der Beherrschung und Unterjo—
Chung seines Mitmenschen. . . Dynamit is! die

Verbreitung der Macht. Es ist demokratixch, CS

maCh’Jeden gleich. . . Die Pinkertons (Die Pin—

kerton-Detektivagentur unzerhielt eine starke

Privatarmee, die bei Bedarjf vom Kapital ge—
rmelet werden kormte. Sie wurde vorwiegend
zum gewaltsamen Brechen von Streiks einge—
Setzt and schreckte auch nicht vor Mord zu—

"10k, um die Ziele ihrerAuflraggeber zu errci—

ghen, Anm. d. 0b.), die Polizei, die Miliz sind
In der Gegenwart des Dynamits absolut wert—
10s. .. Es ist die Abschaffung der Autoritiit, cs

71/



ist der Anbruch des Friedens; es ist das Ende

des Krieges, weil Krieg nichtexistieren kann, es

Sci denn, es istjemand da, der Kriegfiihrt, und

Dynamit macht dies unsicher, unerwdnscht

llnd absolut unméglich. «’0

Und Emma Goldman und Alexander Berk-

man versuchten eine dramatische Ausfiihrung

Von Johann MOSts Propaganda der Tat zugun—

sten der Homestead-Streiker 1892, als Berk-
man cin Attentat auf das Leben des Vorsrt—

zcnden der Carnegie Steel Corporation Henry

Clay Frick, eines entschiedenen Gegnersder
Arbciter und gewerkschaftlichen Organme—
rung, miBlang. Diese Idealisten handelten in

dem irrtiimlichen Glauben, daB sich die Ar—

Zum Beispiel war Benjamin R. Tucker ein

gliihender Verfechter der >>Vielfaltigkeit<<

(»varietism«, von: Variety = Vielfalt, Ab-

wechslung), des Prinzips, daB sexuelle und

Liebesbindungen keine institutionellen

Zwfinge erdulden sollten, daB gegenseitige

Anziehungskraft und gegenseitiges Verlan-

gen allein clas sexnelle Verhalten bestimmen

sollten:

»Selbst in einer so heiklen Angelegenheit wie

den Beziehungen der Geschlechter weichen die

Anarchisten nicht vor der Anwendung ihres

Prinzips zuriick. Sie anerkennen und verteidi-
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tiv gegeniiber den Problemen der sexuellen

Unterdriickung als Resultat aus vertrauten

persénlichen Erfahrungen. Voltairine de Cley—

re lehnte die Unterjochung der Frauen in der

monogamen Ehc ab and argumentierte, daB

diese Institution sie zu Dienerinnen, Ausbrii-

terinnen und' Objekten mannlicher sexueller

Leidenschaft emiedrige und verfocht stattdes-

sen die freie Liebe und das Privatleben fiir das

Individuum in einem eigenen Raurn.13 Lucy

Parsons unterstiitzte die Verbreitung von Ge-

burtenkontrollinformationen und Verhii-

bciterklasse als Reaktion auf die Propaganda
def Tat landesweit erheben wurde; tatsachlich

WUrde Berkman jahrelang vom Fehlschlagen

seiner Aufopferung, die Massen anzuspor-

“e“, gequéilt.“ Sicherlich war die anarchisti—

Schc Bewcgung nicht so frei von Gewalt, wie

def" Film vorzugeben scheint.

Uberdies spielt der Film in seinem Wunsch,

Anarchismus einem Massenpublikum genieB—
barer zu machen, die sexuelle Radikalitat her-

unter, die mit der Bewegung verbunden ist,

“Nd erwéhnt nur beilaufig Ezra und Angela

Heywoods regelmaBige Verhaftungen wegen

‘hres Eintritts fiir sexuelle Freiheit und Ge-

bun(inkontrolle. Tatsachlich waren Viele

a"l'él'ikanische Anarchisten (und Anarchistin—

nefl) offene Verfechter der sexuellen Freiheit.

\____‘

gen dds Recht einesjeden Mannes und einerje- -

'

den Frau Oder jeder Manner und Frauen, sick

so lange aderso kurz zu lieben, ivie sze kénnen,
wollen Oder mé'gen. Far sie smd gesetzlzche

Ehe und gesetzliche Scheidung gleiche Absur-
ditc'izen. Sie sehen einer Zeit entgegen, wenn je-

des-Individuum, ob Mann Oder Frau: selbst-

versorgend sein wird and warm jeder em unab-

hiingiges Heim seiner oder zhrer selbst hat-Jen
wird, ob es nun ein seperates Hans Oder Zmi-
mer in einem Haus mit anderen sewn; wenn dre.

Liebesbeziehungen zwischen diesel: unabhfin-

gigen Individuen ebenso verschleden gestaltet

sein warden, wie es individuelle Nezgnngen and
Anziehungskrc'ifte sind; and wenn dze aus die-

sen Beziehungen hervorgehenden Kinder aus-

schliefilich den Miittern gehdren wereien, b3
sie altgenug sind, um szch selbst zu gehoren. «

.

Viele Anarchistinnen waren besonders 561181-

tungsmitteln und das Recht der Frauen, die

Zahl ihrer Nachkommenschaft zu begrenzen
und die >>legalisierte<< Vergewaltigung in der

Maske der Ausiibung ehelicher Rechte zu ver-

hindern.14

Anarchistinnen und Anarchisten des fril-

hen 20. Jahrhunderts, die offentlich Gebur—

tenkontrolle verfochten, setzten die Arbeit

der Radikalen des 19. Jahrhunderts, viiie Ezra

Heywood, Moses Harman und Lois Wais-

brooker, fort und »bahnten den Weg fiir die

letztendlich akzeptableren Versuche Margret

Sangers, die Geburtenkontrolle m f6rdern<<;

Emma Goldman nahm 1908 sugar Sangers

Kreuzzug fiir die Geburtenkontrolle um eini-

ge Jahre vorweg, als sie Vortrfige hielt und der

Offentlichkeit die technischen Informationen

lieferte.15

Anarchism in America leidet auch an seiner

extremen Toleranz, seiner anscheinend be-
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wuBten Verwirrung des anarchistischen Im-

pulses mit der anarchistischen Ideologie per
se.

Karl Hess mag beanspruchen, von Emma

Goldman angeregt worden zu sein, aber ihm

und den modernen Libertaren (gemeint sind

die »Anarcho-(?)-Kapitalisten« von der Li—

bertarian Party, SF-Red.) fehlen viele Ge-

meinsamkeiten mit Goldman, Berkman und

ihren Genossen.

Hess behauptet, daB Goldman »das Beste

in Ayn Rand« verkorpere, doch Goldman und

ihre Freunde hatten Rand16 vorbehaltlos ab-

gelehnt. Hess, Rand und die Libertarians tei-

len nicht die tiefe Identifikation der Anarchi-

sten des frfihen 20. Jahrhunderts mit dem Ar-

beiter, zum gréBten Teil Idealisten, die selbst-

los versuchten, selbst die unterdrficktesten

Arbeiter und erniedrigsten Angehorigen des

Lumpenproletariats zu befreien, wahrend
U

Rand Macht, Starke und extremen Individua-

lismus feierte. Moderne Libertiire treten ffir

ein negatives Programm ein, das sich grofiten-
teils mit der Befreiung des Individuums von

1 institutionellen Zwangen beschaftigt, wah-

rend die Anarchisten positiv zugunsten der

Befreiung der Massen arbeiteten (und arbei-

gtenl). Der Unterschied zwischen ‘beiden

Gruppen rijhrt zum Teil aus ihren verschiede-

nen Ansichten fiber den BefreiungsprozeB.
1 Die Gruppe der Libertarians ist mehr mit der

physischen Freiheit beschaftigt und verherr-
licht das Selbst und den Korper, wie im eroti-
schen Faschismus von Ayn Rands The Foun-
tainhead, wogegen die frfiheren Anarchisten
(die es heute selbstredend auch noch gibt
Anm. der SF-Red.) die geistige Befreiung’selbst der Deformiertesten, HaBlichsten und
Ohnmachtigsten erstrebten, wie in Emma
Goldmans Verteidigung des Priisidentenat-
tentaters Leon Czolgosz und von Homosex-
uellen deutlich Wird, die zu der Zeit Ziele der
groBten 6ffentlichen Verachtung waren. Den
Libertarians fehlt auch der Romantizismus
die unglaubliche Féihigkeit fiir die Selbstdra:
matisienmg ihrer anarchistischen Gegen-
parts. Wie konnen der Stil von Berkmans fehl-
geschlagenem Attentat oder Goldmans Ris-
kieren ihres Lebens in Redefreiheitskéimpfen
an der Westkiiste mit der arbeitssamen Ratio-
nalitat Ed Clarks verglichen werden?

Anarchism in America verdient nichtsde-
stotrotz emsthafte Beachtung. . . Er ist provo-
zierend und herausfordernd, selbst wenn mei-
stens verbohrt gegem‘iber den Fakten. Er ist
ein Film, der m'it Vorsicht zu gebrauchen ist,
aber er sollte benutzt werden, weil er viel fiber
eine vitale amerikanische Tradition enthi‘xllt,
die zu lange verborgen worden ist.

2. James J. Martin

Edie Fishbeins Kritik stammt ans Film & History,
r-l (Feb. 1983); fibersetzt, mit einer Einleitungund Anmerkungen versehen durch Jérg Auberg.

L George Wallace: Rassist und vehementer Be—
kampfer der Rassenintegration im Sfiden der
USA; 1968 Prasidentschaftskandidat der ultra-
l'eChlen >>American Independent Party«, fiir die
er zehn Millionen Wfihlerstimmen (= 13,5%) er—

rang; seat einem Anschlag auf ihn 1972 gelfihmt.

f—Iubert Humphrey: Anfangs liberalet New Dea‘
er; unter Lyndon B. Johnson Vizeprasident def

.USA (1965—69), Verfechter des Vietnamkrieges;
in

Set BRD ~und Westberlin vor allem wegen des

$367'22kzzfil3ten >>Puddingattentats<< im Aprll

Abraham RibiCOff: Gesundheits— und Erzie~
h““gsmmister unter Kennedy.

‘ , Men Against the State: The Ex-

igsztors of Individualisz Anarchism in America

l“1121:5908 (1953, 21970; [aufdeutsch bei der Mak-

Se yvoreiellschaft erhfiltlich, deren Bestelladdres-

Wintjes “£121“;
das Ulcus Mollie-Info, Josef

SF-RED.].
en offstraBe, Bottrop uberglng,

3‘

Sigief‘fiagl-Yh "Earth (1937) von Joris Ivens be-

wa a f 616 Kample um Madrid, zu dem Heming-

n

y U" rund seiner Erlebnisse alsJoumalistei-
en nuchtemen Zurfickhaltenden Kommentar

schrieb und selbst sprach. Heart of Spain (1937)ist ein Kompilationsfilm in
'

der kanadische An
, desse“ Mlttelpunkt

eme Blutbank einri
blikaner und Inter
turn of Life
und hinter d

t Norman Bethune steht, der

chtete, um verwundete Repu-
brigadisten zu versorgen. Re-

(1935?) zeigt das Leben an der Front
en Lmien in belagerten Stadten und



Krankenhéiuser der Etappe. Die beiden letzten

Filme wurden von dem radikalen Filmkollektiv

Frontier Films produziert. Reportaje del movie-

mento revolucionario en Barcelona, Barcelona

trabajapara elfrente, Elfrente i la retaguardia uncl
Dawn over Spain, von der CNT produziert, 2e1-

gcn den Krieg aus anarchistischer Sicht; vgl. SF 7

(1982) sowie »Die lange Hoffnung« (Buch der

Frciburger Medienwerkstatt im Trotzdem-Ver-

lag,1985).
4. William Alexander, Film on the Left: American

Documentary Film from 1931 to 1942 (Princeton:
Princeton University Press 1981, S. 149-167, 186—

190)
'

5. Barry Goldwater: Faschist in der Republikani-
schcn Partci; 1964 erfolgloser Gegenkandidat
Johnsons.

64 David DeLeon, The American as Anarchist: Re-

flections an Indigenous Radicalism (Baltimore:
The John Hopkins University Press 1978, 5.4)

7- Knights of Labor: 1876 gegriindete Gewerk-

schaft, die sich Ende der achtziger Jahre unter

staatlicher Repression allmahlich auflt'iste: »1hre
klcinbfirgerliche Mentalitat ffihrte the Knights

dam, in ihre Reihen Nicht-Lohnempffinger,

Kaufleute, kleine Produzenten, freiberuflich Ar—
bcitcnde, selbst Bauern aufzunehmen. .. .0“:
Knights of Labor waren, in einzigartiger Wider-
spriichlichkeit, zugleich progressiv und reaktio-

nar.« (Daniel Guérin: Die amerikanische Arbei-
'

terbewegung 1867-1967, Frankfurt: Suhrkamp

1970, 5.17

8- Marlin, Men aginst State, S. 217-218
.

9. Carolyn Ashbaugh, Lucy Parsons: American Re-
VOlulionary (Chicago: Charles H. Kerr Publis-

hing Co. 1976, 5. 54-57).
10- Rede von Albert Parsons in Lucy .Parsons,

Hrsg., Famous Speeches ofthe Eight Chicago An-

arChists (1910, 21969; New York: Arno Press,

5-82 (auf deutsch: Horst Karasek (Hrsg.), Hay-
"mrket! 1886, Die deutschen Anarchisten von Chl-

Gaga, Westberlin: Wagenbach 1975

11. Emma Goldman, Living My Life (1934; 21970,

AMS Press, New York, 3.83-107. Alexander

Berkamn, Prison Memoirs ofan Anarchist (New

York: Mother Earth Publishing Association

1912; 21979 Schocken Books; (auf deutsch: Gold-

man: Gelebtes Leben, Westberlin: Karin Kramer

Verlag 1978-1980, 3 Bde.; Berkman: Die Tat,

Frankfurt: Freie Gesellschaft 1976.

12. Benjamin R. Tucker, »State and Libertaria-

nism«, in: Tucker, Instead ofa Book: A Fragmen-

tary Exposition ofPhilosophicalAnarchism (New

York: B.R. Tucker Publisher 1897; 219614 New

York: Irving Louis Horowitz (Hrsg.), The Anar-

chists Dell Publishing Co.; 31970, S. 182)

13. Paul Avrich, An American Anarchist: The Life

of Voltairine dc Cleyre (Princeton: Princeton Uni-

versity Press 1978)

14. Ashbaugh, Lucy Parsons, 5.9

15. Margaret S. Marsh, Anarchist Women 1870~

1920; (Philadelphia: Temple University Press

1981, 5. 92-93) _

16. Ayn Rand: US-amerikanische Romanschnfts—

tellerin russischer Herkunft, geb. 1905, gest.

1982; Vertreterin des >>Objektivismus<<, d.h. des

rationalen Selbstinteresses und des Laissez-Fai-

re—Kapitalismus; kollaborierte in der McCarthy-

Ara mit dem staatlichen Repressionsapparat, ih-

re Dfimmlichkeit gipfelte in der Aussage vor dem

House-Committee on Un-American Activities<,

in der sie behauptete, der Film Song ofRussia sei

kommunistische Propaganda, weil er so viele la-

chelnde russische Menschen zeige.

[Uberfliissig zu sagen, daB der SF die Konzeption

und Politik der >>Libertarian Party<<, (Die antimi-

litaristische Arbeit dieser Gruppierung wurde be-

reits in SF Nr.2 von Stefan Blankertz vorgestellt;

Stefan ist inzwischen Mitglied dieser Gruppie-

rung, halt einfiihrende Kurse ab und versendet an

Interessierte Material. ..) wegen der Nahe zu

neoliberalistischen Wirtschaftspolitik—Positionen

ablehnt.]

[immune
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Forum (Dr P ‘tlk and Okonomie

Viele
- 'Gesichtspunkte,
eine Zeitschrift

Sammlung der Meinungen, Ausein,

andersetzung um unterschiedliche

Vorstellungen und Lfisungevor-

sch/[age halten wir flit eine Aufga~

be der Kommune. Ohne Austausch

von Gesichtspunkten, ,Ab'wiigen
der verschiedenen Eriahrun‘gen

blieben wirvdiimmer, als wir
‘

sein mfissen.

in der Kommune machen jetzt

auch die Mitarbeiterinnen und Mit.

arbeiter der irijhéren M02 mit. Das

kann ein weiterer Schritt sein, um

in Verbindung mit derSammlungs-

bewegung der Gri‘men ein Forum‘

fiir notwendige politische und‘

theoretische Diskussionspmzesse
‘

zu schalfen, das viele nutzen und

um dessen Lektiire alle schlecht

herumkommen.

Die Kommune -— ein’poiitisch-
kulturelles Magazin, theoretische
Zeitschritt, Diskussionslorum and

Organ der, links-grfin-altemativen
Bewegung in einem «— erscheint

monatlich mit 80 Seilen liir 6 DM.

Einige Theme-n aus unseren letzten

Heiten:

Heft 5/85: A.Gorz: Thesen zur

Diskussion um das Grundeinkommen +

Wirtschaftsreform ~ die verlorene

Utopia? + Alternative Verteidigung
und der Minimalkonsens in der Frie—

desnbewegung + Sloterdijk und die

Vernunft + Knast fiir (Ehe-H/lénner
+ Mannheimer Patchwork: Du Tarzan,

‘ i‘ch Jane. Auslander im Alltag +

Heft 4/85: Harte und sanfte Natur-

wissenschaften. Aussichten auf ein

neues Verhéltnis Mensch—Natur +

Vom Nutzen der Gkologie ffir eine

emanzipatorische Bewegung + Dampf-
walze Nation. Lehrstiick Saar +

Britten Oder Verhfiten. Die Zukunfts-

visionen von Ebermann/Trampert +

Heft 3/85: Lohnarbeit 2000. Uber

Se’gens- und Schreckensvisionen der

neuen Techniken + Mindesteinkaumen

als okonomischer Heb‘el grfiner Po—

litik + Blofie Anmache? GeiBler und

die Frauen + Die Kluft nicht ver—

kleistern. Gastarbeiterliteratur +

Erhaitlich im Buchhandel.

Probehette, Into- und Abomaterial bat:

Buchvertrieb Hagar, Postlach H 1162,

6000 Frankfurt am Main 1



' l 48 TschernyscheWski -
'

von Hans—Jargen Degen

Von der Verwertung von Kunst und Politik

é?» WW» MW
e

‘1'.

Die Nachricht der russischen revolutionéren

Vereinigung »Narodnaja Wolna« (Volksfrei—
heit) von 1880 klingt wie eine Resolution von

Dissidenten unseres Jahrzehnts: >>Hervorra-

gende Gelehrte, Literaten und Schriftsteller,
deren Arbeiten soziale Probleme behandeln,
werden als Staatsfeinde und Landesverréiter

betrachtet. Viele von ihnen schmachten in der

5 Verbannung, unter ihnen... eine Koryphiie
auf dem Gebiet der Nationalokonomie wie

Tschernyschweskij . «

Die »Koryphiie« Nikolai Gawrilowitsch
i

V

4

Tschernyschewski (1828-1889) hatte sich bei
‘

seinem Tod sich widersprechende Titel zuge-

zogen: »Vemichter der Asthetik<<, >>Nihili-

stenfiihrew, >>Kopf der materialistischen Kri—
tik« Zweifellos: Zur Charakterisierung
von Tschernyschewski trifft von alledem et-

, .

was zu. Zweifellos ist auch die Vereinnah-

mung der >>dialektisch~materialistischen Lite-

_

raturkritik<< Tschernyschewskis durch marxi-
v stische Schulen, dutch Marx/Engels-Bebel-

Lenin, dutch Marxisten-Leninisten als den

»groBen russischen Sozialisten der vormarx—

schen Periode« (Lenin), nicht vollig ohne Be-

rechtigung. Aber: Der revolutionére Demo-

krat, der rigorose Asthet, der utopische Sozia-

schablonenféihig. Zu verstehen ist er selbst-
versténdlich nur durch Betrachtung der Ge-
samtheit seines Wirkens: Der Publizist der
Schriftsteller, der Lehrer, der unermfidliche
Qrganisator revolutionérer Aktionen gegendie zaristische Despotie, gegen die Leibeigen~
schaft, fiir die Befreiung der Lohnabhfingigenwirkte in einer Atmosphere zugespitzter Klas-
senkéimpfe im RuBland des 19. Jahrhunderts

Der Sohn eines Geistlichen besuchte ein
Priesterseminar. Schon dort kam er in Ben'ih-
rungen mit den demokratisch-revolutioniiren
Schn'ften Alexander Herzens u.a. russischer
Revolutionfire. Ebenfalls mit Interpretatio-
nen der hegelschen Philosophie. Tschemy~
schewski studierte Geschichte und Philoso-
phie an der Petersburger Universitfit. Hier
formte sich im Kreis fortschrittlicher Intellek-
tueller seine Weltanschauung. Den AbschluB
seines Studiums bildete die Dissertation: >>Die
fisthetischen Beziehungen der Kunst zur Wirk-
lichkeit«.

Lange konnte Tschernyschewski sich als
Gymnasiallehrer wegen seiner revolutionar-
demokratischen Haltung nicht behaupten. An
seiner akademischen Laufbahn gehindert,
wandte er sich der Publizistik zu. In der revo-

iutionir~demokratischen Zeitschrift »Sowre-
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I list Tschernyschewski is: denn doch nicht menik ((_(Zeitgenosse) veroffentlichte er lite-

ratnrkmische, literaturhistorische und -thco-

retisehe Arbeiten; ferner Arbeiten fiber philo-
SOphischef okonomische und historische Pro-

bleme.lHier wurde auch seine wichtigste phi—
IOSPPl‘lSChe Schrift: »Das anthropologischc
3""le in der Philosophie« (1860) veroffcnt-
licht. Meisterhafz verstand es Tscherny—
ScheWski in seinen Veroffentlichungen zillc

Hindemisse der zaristischen Zensur zu umge—

th und seine Idden einer demokratischen-so-

2111316“ Umwéilzung zu propagieren.

E5_War fliCht die nationalokonomische »Kory—

phaeg, die die intellektuelle russische Diskus—
Slon fiber Kunst quasi revolutionierte; Kunst
war ffir Tschemyschweski nicht um ihrer
selbst willen da:

_»A11€S Was der Mensch tut, mufl, wenn cs

”’0’” Zn leeren und fiberflfissigen Tdtigkeir
weird“ sol], fdr den Menschen von Nutzen

Sfm; Reichtum is: dazu da, da/J‘ der Mensch

sich seiner bediem; die Wissem'chaft dazu, (Ia/3
sze den Menschen den Weg zeigt; auch die

K‘fns’ ”WI-3 irgendeinen wesentlichen Nurzen

bringen. Sie darfnicht nur ein abstraktes Ver—

gnugen “in.“ Und: »Mége die Kunst sich mi!
ihrer hohen schfinen Bestimmung begnfigen:
Wenn die Wirklichkeit fehlt, bis zu einem ge—
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Wis-‘9" Grade ihr Ersatz undfiirden Menschen

“"1 Lehrbuch des Lebens zu sein.«

Einc notwendigc Instrumentalisierung »des

Schoncm ist in Verbindung zu bringen mit ei-

“Cr globalen Sicht von »Leben und Natur<<.

Kuns‘ hat Vermittlungsfunktion: dem Volk

do" Sinn seincs Daseins zu erléiutern. Tscher—

nySChWCSki ging 95 um BeWuBtwerdung der

Wirklichkeit fiber die Kunst, um Sensibilisie-

rung ffir gesellschaftliche Zusammenhfinge.

Was fiir die Wirklichkeit allgemein gm, 5011

(“Ch fi'lr die Kunst verbindlich sein: »Jede Er-

Scheinung hat eine eigene Bedeutung und mufl

SO miter Berficksichtigung beurteilt werden,

“WW denen sie existiert.« Nach Tscherny-

SCthski muB das Denken »Achtung vor dem

Wirklichen Leben und Mifltrauen gegen apric-
ristische Hypothesem in Beziehung zur Asthe-

tik bringen.
Solche Erkenntnisse waren duck in der Wir-

ngSzeit Tschemyschweskis nicht ganz neu.

Pal?” War Tschernyschweski zu stark »west-

(”ht Orientiert, geistig zu sehr gepra‘gt van den

”Slhetischen Vorstellungen eines Lessing und

Km"; die Soziologie Saint-Simons, die Philo-

SOPhie Ludwig Feuerbachs stander: Pate bei

mine"! Erkenntnissen. All das hat Tscherny-

SChWeski nie geleugnet. Und fiir Ruflland war

es dEr revolutioniire Demokrat Wissarion G.

Bdinski, der die 6k0n0mischen Theorien in

”Batrachtung fiber den Nutzen« umsetzte:

AuCh die »leere and miifiige Beschiifiigung<< ist

”On Nutzen — zumindest fiir den, der dieser

front, wie das auch der aus der marx-dialekti-

SChen Reihe ausscherende Marx-Schwieger—

50’1" Paul Lafargue in seiner Schrift: »Das

RECht auf Faulheit« demonstrierte.

-

l
1

I

III

Dif Unermfidlichkeit mit der Tschemyschwes—
ki Publizistisch and organisatorisch gegen den

ZH’iSmlts agitierte und arbeitete kannte auf

Dauer weder die Zensur umschiffen noch der

aligEEGNWfirtigen Geheimpolizei Ochrana ver-

b0’gen bleiben. Tschernyschweski warsich des

Risikos seiner Tfitigkez'ten voll bewufit. Ohne

Koketterie, ohne die perspektivische Rolle ei-

“C’S Mdrtyrers anzuvisieren, schrieb er 1853 in

m" Tagebuch:
”Maine Denkweise ist so, dafi ich jeden Au-

gcnblick mit dem Erscheinen von Gendarmen

rechnen muf}, die mich nach Petersburg brin-
ge” “Nd Got! weif)’ wie lange ins Gefiingms

SPBrren. Ich tue hier Dinge, die nach Zwangs:
“rbeit riechen — solche Dinge sage iCh. - - Bel

“"5 Wird es bald einen Aufstand geben, und

Wmm es soweit ist, werde ich unbedz'ngt teilneh-

men... Mich schrécken weder der Schmutz

"00h die betrunkenen Bauern mit den Knb'ip-

p81", noch das Gemetzel.«
1" den 5061’ Jahren des 19. Jahrhunderts

Stand RuBland an einem entscheidenden

. endepunkt seiner Geschichte: Die interne—
‘lonalc industriell-soziale Entwicklung, die

H‘?Tausbildung des modemen Kapitalismus

ZF'gt Sich im Zarenreich in Anséitzen. Histo—

Tlsch Wird dies sichtbar durch die spitere sog.

”Baucrnreform« (1861). Schon 1855 begann

2f" Alexander I]. vorsichtig mit »Reformen«.

”350 Wurdcn begfinstigt dutch die Niederla-

ge RUBlands gegen die Tfirkei im Krimkrieg

($534856). Diese wiederum legte die Riick-

S‘andigkeit des Landes, die Unféihigkeit der

Stua‘Smacht, dies abzuii‘ndcrn, vollig offen.

0“" cs zeigtc sich, daB die biiuerlichen Mas-

se" ihrcr Leibeigenschaft, ihrer Ausbeutung,

(10‘s brutalen Systems der Gutsbsitzer, des Mi-

lltzirdicnstes bewuBt wurdcn, fiberdriissig

\,,,,

» Peter Kropotkin, wie fa

waren. Rapide weiteten sich die Bauernrevol-

ten von Jahr zu Jahr weiter aus.

Es versteht sich von selbst, daB das starre au-

tokratische System des Zarismus nicht mehr

als nur zu zaghaften Reformen fiihig war. De-

sto mehr diese Reformansétze versickerten,

desto stérker formierte sich die intellektuelle

Opposition. In dieser Phase politischer Git-

rung, des Sich ankiindigenden sozxalen Um-

bruchs erweiterete sich auch der Aktionsra—

dius Tschernyschweskis. Mitten aus seinen

Aktivitiiten Wird er 1862 verhaftet. In der Pe-

ter-Pauls-Festung eingekerkert, verfaBt er

sein belletristisches Hauptwerk: »Was tun?

Erzahlungen von neuen Menschem ——

.die
praktische->>theoretische<< Umsetzung seiner

éisthetischen Theorie: Kunst ist, die »breiten

Massen auf sehr gliickliche Art (zu) unterhal—

ten und damit ohne auch nur daran zu denken,

dazu beizutragen, klare Begriffe van den Din-

gen und fiberhaupt alles zu verbreiten, was den

Menschen znm’ichst geistig, dann aber auch

materiell Nutzen bringt.«

Der Roman »Was tun?« wurde zum unmittel-

baren Anlafi, Tschernyschweski nach zwei-

jfihriger Untersuchungshaft, nach seinem Pro—

2613, nach Sibirien zu deportieren. Das bedeu-

tete fi'lr ihn sieben Jahre Sklavenarbeit in ei-

nem Bergwerk. AnschlieBend wurde er auf

Lebenszeit verbannt. Gnadengesuche zu stel-

len, lehnte er ab. Befreiungsversuche schhi-

gen fehl. Erst 1889, wenige Monatevor ser-

nem Tod, kann Tschernyschweski in seine

Geburtsstadt Saratow zurfickkehren.

IV
st alle Renolutiontire

seiner Generation in ihrer Jugend von Tscher-

nyschweskis Werk un

fluBt, erkléirte zu »Was tun?«:
.

_

»Keine Novelle Turgenevs und keme Sehrzft
Tolstojs Oder irgendeines anderen Sehrtfistel—
lers hat femals einen so weiten und tzefen Ein-

flufl aufdie russische GeselLschaft ausgeubt wze

diese Novelle. Sie wurde das Losungswort van

Jung-Ruflland. . .«
.

.

»Was tun?« wurde fiir die Junge russtsche

Generation zu einer Art Katechismus fiir ihr

d Handeln stark beein-

Leben; »Was tun?« brachte das Lebensgefiihl
dieser Generation zum Ausdruck; in diesem

Roman sah sie die Erfiillung ihrer Bestrebun—

gen und Wiinsche realisiert:

Vera Pawlowna, die Zentralfigur des Romans,

schlieBt eine fiktive Ehe mit einem Medizinstuden-

ten. Er verhilft ihr zu Bildung, Selbstbewufitsein,

Selbsténdigkeit. Er verschwindet, als sie sich in sei-

nen Freund verliebt, »wobei er die einzigen még-

lichen Losungen zeigt, die volle Offenheit und

gradliniger gesunder Menschenverstand in ei-

nem solchen Falle billigen konnten<< (Kropot—

kin).

Vera Pawlowna gelingt es unter groBen Miihen eine

genossenschaftlich organisierte Néiherinnenwerks-

tatt aufzubauen; sic richtet Lese- und Bildungsklubs

ein; sie grfindet eine Darlehensbank; sie schafft eine

eigene Verkaufsorganisation. Indem sie diese »kom-

munistisehen Genossenschaften der Produzentem

(Kropotkin) initiiert und funktionsféihig macht, rea-

lisiert sie ihre und der ihrer Genossinnen Emanzipa-

tion. — An der Person der Vera Pawlona an ih-

rem praktisehen gesellschaftspolitischen Wir—

ken nimmt der utopische Sozialismus Tscher-

nyschweskis konkrete Konturen an.

Der asketisch lebende Adelige Rachmetow aber ist

die faszinierendste Gestalt von »Was tun?« Er arbei-

tet unabliissig fiir »kfinflige Aufgaben<<; er wiegelt

die Massen fiir die (notwendige) Revolution auf. —

Um die Zensur zu umgehen verfremdet

Tschemyschweski den Revolutionfir Rachme-

tow: der Revolutioniir Wird zu einem »Rigori-
stem. In ihm schuf Tschernyschweski den Typ

des kommenenden >>Berufsrevolutionfirs<<.

Die Struktur des Romans »Was tun?« bildet

einen vollig unkompiizierten Handlungsab—
lauf. Dessen zentrale Aussage ist die emanzi-

patorische Entwicklung von Vera Pawlowna.

Der Roman ist ein Komplex politischer, sozia-

ler, ethischer, philosophischer, fisthetischer

Ideen. Ihre Gesarntheit stellt den konkret—

utopischen Sozialismus Tschemyschweskis
dar. Diesen ortete August Bebe] durch seine

marxistische Brille als »idealistisch«.

Literarisch ist »Was tun?« fast unbestritten

immer als mittelméiBig eingestuft worden.

Tschernyschweski war kein Romancier. In—

nerhalb kurzer Zeit, unter dem psychischen
Druck der Untersuchungshaft geschrieben,
blieb ihm nur noch die Romanform fiir die Pu-



blizierung seiner sozialen-ethischen—philoso-
phischen Vorstellungen.

'

Ohne Zweifel war Lenin von der Gestalt

Rachmetows, vom >>Berufsrevolutionéir<< in

»Was tun?« fasziniert; ohne Zweifel fand Le—

nin es noch 1905 als éuBerst niitzlich, den Titel

von Tschemyschweski propagandistisch aus-

zuschlachten.

V

Fiir seine Zeit war Tschernyschweski, wie vie-

le seiner Zeitgenossen, zu friih angetreten.
Seine rigoristisch-aumléirerischen Maximen
konnten in RuBland erst in spéiteren Jahren —

und dann meist verfremdet — zum Tragen
kommen. Die Arroganz marxistischer Venive-

ser der >>richtigen<< Lehre diktierten Tscherny—
schweski >>Ziellosigkeit<< (Plechanow) zu. Was

sie ihm zubilligten, war das »groBe lmd einzige
Ziel: der Verbreitung gesunder Anschauun-

gen in der Gesellschaft<< (Plechanow). Als

wenn — nimmt man nur diese pauschale Aus-

sage fiir sich — das nicht schon unter der zaristi-

schen Despotie eine revolutionire, eine zu-

kunftsweisende Tat gewesen wéire!

Wie anders wurde da die aktivistische

>>Ziellosigkeit<< von einem Denunzianten bei

der fiberall présenten Geheimpolizei Ochrana

eingeschéitzt:
»Wenn ihr ihn nicht beiset'te schafit, gibt es

ein Ungli‘ick, es wird Blutflieflen; fiir ihn is! in

Ruflland kein Platz — er is! iiberall gefi'ihr—
lich. . . Schafft Nikolai Gawrilowitsch weg, wo-

hin ihr wollt, nur tut e." bald und nehmt ihm die

Mdglichkeit zum Handeln. . . Um der allgemei-
nen Ruhe willen — befreit uns von Tscherny-
schweski!«

)iAnarc/iismus ohne Ad/'e/<five«

Max Nefllau -

mehr als mun

ein Hisforiker

Max Nefllou isl Anorchisien ollenfolls ols
schreibbesessener Historiker bekonni — die
sponischen Anorchisien goben ihm dereinsi
den Beinomen >>Herodof der Anorchie<< und
dos isi nichimol Uberirieben. DOB der Begriin-
der der umfongreichsien Anorchismus—Somm-
lung derWeli ouch ein Denker war, derdurch»
ous eigene Anschouungen fiber Anorchie, Po—
lilik und Arbeiierbewegung enfwickelfe und
veriroi, war so gut wie vergessen. Dies wieder
ins BewuBlsein zu rufen, isl dos Verdiensi des
Amsterdomer >>lnsiiiuis fUr Soziolgeschichie<< —

der Orl, on dem der Neiilou-Nochlofi heuie
liegi. Dori sorgie mon ielzi fiir die Herousgobe
von Neiilous Eugenik der Anorchie' ols deui-
scher Ersldruck. Die biblio rolische Vororbeil
isi Heiner M. Becker zu ver onken, der im Am-
sierdomer lnsliiui ols Neiilou-Kenner Fleifior-
beil leislele und in Zusommenorbeil mii Klaus
Siowosser im Verlog >>BLichse der Pondorcm
eine Anorchismus-Reihe begonnen hot, in der
vor ollem seliene, zu unrechl vergessene, rich-
iungsweisende Werke des Anorchismus er-
scheinen sollen — viele von ihnen zum erslen
Mole gedrucki.

Wos hol Nelilou uns ZU sogen? Dos mochl
Rudolf de Jong in seinem sehr onschoulichen

Vorwort zu dem neuen Buch deuilich. Neiilou
wor durch seine iniensiven Siudien, seine ous-
gedehnien Reisen, zohllosen Bekonnlschofien
noiijrlich ein sehrgenouer Kenner der Anorchi»
siischen Bewegung. Er konni ihre Schwcichen
und Sockgossen wie koum ein onderer Zeitge~nosse. Enisprechend lreflend wor ouch seine
Kriiik

—,yvenngleich
immer von Versiondnis ge-

progi. Ahnlic wie ouch Errico Molaiesici Elisée
Reclus, Ricardo Mello oder Torrido del Marmol
soh er mil Sorge die wochsenden >>Gloubens~krie e<< zwischen den verschiedenen onorchi-
stisc en Siromungen und Schulen. Do meinlen
Anhonger des >>Kommunislischen Anorchis-
mus<<, mii Kropolkin sei dos leizie Wort zumThemo Anorchie gesogi. >>Kollel<iivistische An—
orchisiem hielfen dem ein Gesellschoflsbild
mil slrofleren Sirukluren enigegen. >>Anorcho-
syndikclislen<< verirolen kolegorisch clie Aul-
fossung, die lreie Gesellschofl sei nurdurch die
mililoni-gewerkschollliche Arbeilerbewegunzu erreichen und wieder ondere Anorchisien
um Peir Arschinoll propogierien in der inloii-form—Diskussion« die Forderun noch einersiroffen Orgonisolionsform. Ale vergoliendoruber mehr oder weni er, doli Anorchismusouch und in grolSem Mo e ous der Vielfolivonldeen und Proxis beslehen muB, ous einem ro.Ben, bunlen Experimeniierleld, und doB sichsehrwohrscheinlich olle diese Formen—und el-liche ondere — in der Proxis ergonzen mflssenNelllou film in seiner Eu enik onhond zohlrei-Icher, deioillien‘ und sochgundig beschriebener
Beobochiungen den Nochweis, doifi die onm.chisfische Bewegung immerdonn om bluhend-slen und erfol reichsien wor, wenn sie ebediese Vielloli ger ldeen vereinie. Bei oll demnverkenni er nichl, deli gewisse Sirémungen zu
gewissen Zeilen mil Rech’i eine Vorrongslelluneinnehmen, weil ihre Formen besonders in cligzeiilichen Gegebenheiien possen. Soboigober eine Siromung oder Or onisoiion sich
zum Reprdsenloni des Anorc ismus much?wird sie for Neiilou zum Selbsizweck. Aufdiesédogmoiischen Ersiorrungen reogierle der oliMonn sehr ollergisch.

e

Diese Holtung isi unier dem Won‘ Vom >>Anorchismus ohne Adieklive<< bekonnigeworden_Er gehi dovon ous, doB die Unierschiede bei—-spielsweise zwischen den >>ko||el<livisiischen«und >>l<ommunisiischen<< Anorchislen in cleProxis nichi derorl

cucvierend sind, ols dofi sichrdorous gegenléu ige Tendenzen eniwickelnmuBfen; sie sind in Wirklichkeii durchous kOm.
polibel. Die sponische Revolulion hot dieserThese in grofiem MoBsiob Rechi gegeben Indiesem bisher gréBten onorchistischen Expér;_meni in der Geschichle, in dem Millionen VonMenschen ouf dem Londe, in GroBsio'dlen in
Industrie, Londwirischofl, Handel, Verkehr [Er-
ziehung, Transport usw. eine Anorchie /eblren
woren die Prologonisien in der Mehrzohl keinébesonderen Kenner der onorchisiischen Theo.
rien. In dieser syndikolisiisch inspirierfen Revo-
lution hoben gonz einfoche Menschen dos
was sie unler einer herrschoflslreien Gesell:
schofl versionden, versuchl zu leben - Und
zwor mil beochllichem Erfolg. W05 dobei her.
ouskom, war in der Tot ein bunier Teppich von
Mischlormen. In monchen Londkreisen Der.
fern und Siédlen wurde noch Modellen des
>>Kommunisiischen Anorchismus<< verfohren
onderswo rein >>syndil<olisiisch<< und wiede}
ondernorls >>l<ollel<livislisch<<. Wos noch ChOOs
oussoh, lunklionierie. Noch heuie erinnern sich
in Barcelona Ollie Menschen doron, dolS >>die
Sirofienbohnen nie so pUnktlich fuhren wie zu
der Zeil, ols die Anorchislen sie verwolleiem

lch denke, ouch wir kénnen heute von Neil:
lou lernen. Die Sockgosse, in der derAnorchis~
mus heuie wellweii siecki, isi nichl zuleizi onch
ouf die Perspekiivlosig keil und Bornieriheii v0n
uns Anorchisien selbsi zurUckzufiihren. Anor.
chismus bedeulel zum einen sicherlich, dofi wir
eine herrscholislreie Gesellscholi, eine lreiheii-
liche Revolulion wollen —- aber die beginnl nichi
om Sonki-Nimmerleinslog ouf romonlischen
Borrikoden, sondern ouch hier und heuie Und
vor ollem zuno'chsi bei uns se/ber. Und dozu
gehorf nun einmol ouch zu begreilen, doB dos
Verholien, welches wir in einer solchen Gesell.

scholi dringend brouchen, nomlich ToleronZ
der Vielfoll, zunéchsi einmol unter uns selber
beginnen muB.

In einer der ndchslen Ausgoben méchie ich
oher ein Projeki vorsiellen, dos in den no'ch-

slen Johren in der BRD onloufen soll, Und ZU

dessen iheoreiischen Grundlogen Menschen

:Nie
Mox Neirlou Poie gesionden hoben kénn-

en.

Horst Stowosser

"

Mox Nelllou >>Eugenik der Anorchiem W75
Verlog>>Biichsed P P if h
6330Weizlor
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Auf dcr SchluBsitzung des im September ’84

In VCnedig gehaltcnen anarchistischen .Kon—
grcsSCS gab es einen kleinen Tumult, weil Ru:

dolfdc’ Jong als Sprecher auftrat. Einige CNT-
ilglicder, Blutgruppe Comité Nacional,

Women ihn am Reden hindern, weil sre ihn

I{ersénlich fiir den sich schon seit Jahren hin-

Zlchcndcn Konflikt fiber die Rfickgabe der
NT-/\rchive verantwortlich machen, die
cim Internationaal lnstituut voor Socrale

CSChiedcnis (IISG) in Amsterdam lagern.
”do” dc Jong ist Mitarbeiter dieses Instituts

““9 bCSchiiftigt sich mit den Gebieten Anar—

Chlsmus und Spanien. Der Zwischenfall in Ve-

ned'g War nur einer in einer langen Reihe von'

csetZUngcn, gegenseitigen Beschuldigungen
11nd flnderen unerquicklichen Vorkommms-

SCI." Fuf uns war er AnlaB, einmal zu fragen:
1° 11nd warm ist der Konflikt entstanden,

War-Um ist er so‘ eskaliert, gibt es fiberhaupt
noch Aussichten auf eine Lésung?

Zuerst sprach Hanneke in Barcelona mit

“'3 Andres Edo von der CNT-Comité Nacio-
“31 (im SF wird diese gewbhnlich als CNT-

m

A bezeichnet, bzw. als CNT, die die Be-

»acbsratswahlen ablehnt im Gegensatz zur

n ".deTCM CNT, die diese Betriebsratswahlen

‘ftlen will; vgl. SF-8, 10, 12); dann wollten

WI? Zus21mmen Rudolf de Jong interviewen.
lescr lchntc jedoch ab und schickte uns fol-

gendc Erkliirung:

fib’qchlrcuc mich, daB De Vrije seine Leser

er die 1939 beim IISG deponierten CNT-

Archive informieren will. Ich finde allerdingS,

daB De Vrije sich erst einmal an die reprasen-

tativen Organe wenden miiBte, um sich gut zu

informieren, d.h. an das Comité Confederal

und das Comité Nacional der zweigeteilten

CNT.
. .

Das IISG hat mit Vertretern beider Comités

intensive Kontakte gehabt in dieser Sache.

(Von einem Konflikt zwischen der CNT und

dem IISG kann eigentlich keine Rede sein; es

handelt sich um einen Streit zwischen den bei-
den CNT, in den leider auch die Archlve hm-

in ezo en werden.)

Eds ist fin Einzelmitglied der CNT und weder

bei Besprechung noch bei der Korrespondenz
beteiligt gewesen. Er gehérte zu den dreien,

die Ende ’79 die Halle des IISG _besetzten;
kurz darauf teilte das Comité Hacmnal (dem

Edo angeschlossen ist) dem Instituut mit, daB

Edo sich nicht weiter mit den Archlven befae-
sen werde. Ginge ich jetzt

-

direkteder‘indl-
rekt — auf ein Interview mit Ihm em, kormte
dies Konflikte — sowohl zw15chen den) beiden
Comités als auch innerhalb des Carmine Dacro—
nal — verstiirken. Das IISG pemuht Slch .le’
doch darum, die Gegenséitze in der CNT hm-

sichtlich der Archive zu fiberbriicken.«

Wie aus der Erkléirung ersichtlich, ist die

CNT gespalten. Nach dem fiinften KongreB

(1980) hat sich das Comité penfederal von der
Rest—CNT abgetrennt. Mit ‘Ihnen haben wrr

nicht gesprochen, weil wir die Abspaltung als

eine inteme Angelegenheit der CNT ansehen

und kein ()1 ins Feuer gieBen wollten. Ahnli-

che Konflikte sind fibrigens schon {fifter in der

Geschichte der CNT aufgetreten — schon vor

1936 gab es einen Streit zwischen der mehr

syndikalistischen Strémung (der heute das

Comité Confederal entspricht) und der mehr

anarchistischen Strfimung (entsprechend heu-

te Comité Nacional).
Fiir die folgende Zusammenstellung haben

wir auf das offizielle Kommuniqué des IISG

zu dieser Frage und auf das Gesprach mit Edo

zuriickgegriffen:

1939: 40 Kisten

Nach dem Sieg der Franco-Faschisten 1939

wurden 4O Kisten mit CNT-Archiven dem

IISG zur Aufbewahrung fibergeben. Dem

IISG zufolge wurden darfiber zwei Vertrfige

abgeschlossen, der eine mit M.R. Vazquez,
welcher gemeinsam mit zwei anderen das aus-

schlieBliche Recht zur Ubernahme der Archi-

ve erhielt. Dieser Vertrag bezog sich auf unge-

féihr die Hilfte des Materials. Die Darstellung
des IISG schweigt sich fiber den anderen Ver-

trag aus, Edo weiB fiberhaupt nur von einem

'Vertrag.

1961: Probleme

Uber den Zeitraum von 1961 his zu Francos

Tod berichtet das IISG lediglich, daB es ver—

sucht habe, mit der >>spanischen libertéiren Ex-

ilbewegung« eine Regelung zu finden, was je—



doch aufgrund interner Konflikte in dieser

Bewegung unméglich war.

Edo erzahlt, daB sich Rudolf de Jong 1962 na-

mens des IISG an die Exil-‘CNT gewandt und

einen neuen Vertrag fiber die Archive vorge-

schlagen habc, weil der alte Vertrag abgelau-
fen war. Das Comité Nacional der Exil-CNT

entsandte Fernando Gomez Peréez, um im

Beisein der noch lebenden Unterzeichner von

1939 (wer das war ist unklar, Vazquez war da-

mals schon tot) die Verléingerung der Uberlas-

sung zu unterzeichnen. Edo zufolge geschah
dies hinter dem Riicken der CNT-Aktivisten,
auch blieb der Vertrag bis 1972 geheim. Des-

halb héilt er die CNT ffir nicht an diesen Ver-

trag gebunden.
1972 sei Rudolf de Jong wiederum namens des

IISG aufgetaucht, weil nun auch der zweite

Vertrag abgelaufen war. Fernando Gomez

Peréez, der letzte noch lebende Unterzeich-

ner, schickt ihn weiter zum Sekretér der Exil-

CNT, der erst dadurch erféihrt, daB »insge-
heim« Vertrfige abgeschlossen worden waren.

Dadurch kommt auch zutage, daB schon seit

zehn Jahren eine geheime CNT-Leitung ar—

beitet. Auf einer Versammlung von CNT-Mi-

litanten werden die Vertrage ffir ungfiltig er—

kliirt, weil sie ohne Zustimmung der CNT-Ba-

sis zustande gekommen sind.

1977: Wiederauferstehungvder CNT

Das IISG sagt, es habe die CNT nach Frances

Tod so schnell und so vollstandig wie nur mog-
lich iiber die Archive informiert und darum

gebeten, die Angelegenheit auf dem nationa-

len KongreB zu behandeln.

Auf der Grundlage der Besprechungen zwi-
schen IISG und CNT-Comité Nacional in den
Jahren 1980/81 wird eine Ubereinkunft erar-

beitet. Als diese jedoch 1982 unterzeichnet
werden soll, stellt sich heraus, daB das Comi-
té Nacional nicht alle vom Notar verlangten
Dokumente vorlegen kann. AuBerdem hat
gerade die Spaltung stattgefunden, aus der
das Comité Confederal entstanden ist.
Dari‘iberhinaus zeigt es sich, daB die CNT-Co-
mité Nacional 40 vom Archiv angefertigte und
nach Absprache durch das IISG zugeschickte
Mikrofilme kommerziell verwendet und 2300
vom IISG ausgeliehene Fotos nicht zuriickge-
geben hatte. Daraufhin schickte das IISG ei-
nen Brief, in dem es darum bat, die Fotos zu-

rfickzuschicken, und cine Erkliirung verlang-
te, (133 die Mikrofilme nicht kommerziell ge-
braucht werden wiirden; darfiberhinaus some
in Abstimmung mit der CNT-Comité Confe-
deral ein Ort in Spanien angegeben werden
zu dem die Archive gebracht werden konnten’
um dort filr beide CNT zugénglich zu sein:
Das Comité Nacional sollte innerhalb eines
Monats reagieren; als dies nicht geschah, kiin-
digte das IISG an, nunmehr selber fiber die
Archive zu entscheiden. Das IISG schéitzt
daB die Mikroverfilmung im Juli ’85 abge:
schlossen sein wird und die Archive dann nach
Spanien zurfiek konnen, sobald sich die bei-
den CNT fiber den Aufbewahrungsort geei-
nigt haben.

Edo zufolge nahm das Comite’ Nacional

1978 sclber Kontakt mit dem IISG auf und cr-

hielt erst so die netigen Informationen fiber
die Archive. Darauthin habe das IISG eincn

Brofessor fijr intemationales Reeht konsul-

tiert, der zu dem SchluB kam, daB die Archive

Eigentum des niederlé‘mdischen Staates seien
und der CNT lediglich ein Einsichtsrecht Lzu-
stehe. Als das Instituut — Edo zufolge — diescn

Standpunkt fibernahm, wurde es im Dezem-

ber 1979 von CNT-Mitgliedem besetzt. Dies
fuhrte dazu, daB Verhandlungen mit dem Gc-

neralsekretéir des Comité Nacional, Jose’ Bon-

dia, aufgenommen wurden, welche 1982 zu ci—

ner leereinkunft ffihrten, die aber vom IISG

elnsertig miBachtet worden sei. Unter ands-
rem war vereinbart warden, daB die CNT for-

mal‘Eigentiimen'n der Archive sei, und daB

z_wei haikrofilmkopien der Archive angefcr-
tlgt Wrden, je eine fiir das Instituut und eine
fur the CNT. Die Mikrofilme sollten im Fc-
bruar 1984 fertigsein, undi ab diesem Termin

:Qllte
die CNT fiber die Archive verfiigen ken—

en.

1983 horte das IISG auf, Mikrofilme zu schik-
ken, weil José Bondia Verhandlungen mit dcr

Stadt Barcelona fiber ginen Verkauf der Mi-
krofilme aufgenommen hatte. Dies war aller-
dmgs hinter dem Riicken' der CNT-Comité
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Nacional gcschehen, die Bondia dann auch

himluswarf. Der zweite Grund fiir das IISG,

kcine Filme mehr zu schicken, war das Entste-

he“ dcs Comité Confederal, welches auch als

GCSpriichspartner in dieser Sache angesehen

WUFdC. Edo halt das fiir cine politische Stel-
lungnahme und cine Provokation, namhch ei—
“C Einmischung in die inneren Angelegenhel-
t(in der CNT. Deshalb auch erhielt das IISG

kcine Antwort auf seinen Brief, den dast—
mité Nacional als Ultimatum ansah.D1ee1nzr-

89 Antwort war eine neuerliche Besetzun
des

Instituut im Mai 1984, spéter auch von nieder—
Hindischen Konsulate in Spanien. Zusatzlich
war das Comité Nacional verargertz

weil das

IISG die Hilfe von CNT—Kennern wre Gémez
Pcrzicz in Anspruch genommen hatte, der fur

die >>Geheimvertriige<< mit dem IISG mitver—

antwortlich war.

1985: wie weiter?

ES ist deutlich, daB es in den Darstellungen

nOCh cinigc wciBe Flecken und Widersprfiche

gibt:
‘ das Fchlcn des Zeitr

Gcschichte des IISG;
.

..

r die >>Gehcimvcrtriige<< sind in Edos Erzah-

lung erst bis 1972, spater bis 1977 geheim

geblicbcn;
‘ das 1186 will nach Francos Tod selber

Kontakt mit der CNT aufgenommen ha—

bcn, Edo zufolge ging die Initiative ein-

dcutig von dcr CNT aus;

die Ubereinkunft von 1982 ist laut IISG

niemals oflizicll geworden, weil der CNT

die nfitigen Dokumente fehltcn, Edo da-

gcgcn spricht stest von cinem formellen

Vcrtrag;

aums 1962-77 in der

Edo verliert kein Wort fiber die 2300 aus-

geliehenen und nicht zuriickgegebenen

Fotos;
— was ist mit dem Professor fiir internationa-

les Recht, der Edo zufolge die EigentumS-
rechte an den Archiven klaren sollte [und
weshalb sprach er ausgerechnet dem nie-

derliindischen Staat Rechte zu, der als Ei-

gentiimer des Instituuts ja wohl héchstens

die Mikrofilme b‘ezahlt hat. . .;SF-RED.]
— warum wollte das IISG plijtzlich das Comi-

té Confederal in die Verhandlungen mit-

einbeziehen?

Eine der wichtigsten Ursachen dafiir, daB der

Streit zur Zeit so unlésbar erscheint, ist der

Konflikt innerhalb der CNT. Beide Comite’s

wollen die Archive haben — als >>Beweis<<, daB

sie die einzig echte CNT sind. Fiir das Comité

Nacional, das im Gegensatz zum Comité Con-

federal vom spanischen Staat nicht anerkannt

wird, wiirde darfiberhinaus eine Riickgabe ei-

ne indirekte Anerkennung —- via IISG —— durch

den niederlandischen Staat beinhalten, die

auch die Haltung des spanischen Staates zum

Comité Nacional beeinflussen kfinnte. Dies

ist wichtig, weil Gebaude und Besitzungen der

CNT, von Franco konfisziert, noch immer

nicht zuriickgegeben worden sind.

Das IISG ist jedenfalls recht geffihllos mit

diesem CNT—Konflikt umgegangen und hat

dadurch beim Comité Nacional den Eindruck

erweckt, auf der Seite des abgespaltenen Co-

mites zu stehen. Dabei darf man allerdings
nicht vergessen, daB das IISG in erster Linie

fiir den Erhalt der Archive zustandig ist, fiber

den man sich nach den kommerziellen Eska-

paden des Comité Nacional natiirlich Sorgen
machte. Es ware fiir die ganze anarchistische

Bewegung ein enormer Schlag, wenn die Ar-

chive nach ihrer Rfickgabe verkauft wiirden.

Zu\hoffen bleibt, daB das IISG eine Méglich—
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keit findet, die Archive. sicher nach Spariien zu

bringen, ohne dabei die Konflikte innerhalb

der CNT weiter auf die Spitze zu treiben.

Anmerkung: Das Interview mit Edo und die Zusam-

menstellung der Infonnationen besorgten Manja &

Hanneke von der hollandischen Genossenzeitschrift

»De Vrije<<, Nr.1, 1985. Die Ubersetzung fiir den SF

fibemahm Evi Holtendorp.
Nach unserem Eindruck. den wir aus Gespraclhen in

Venedig und auf der Frankfurter Buchmesse mit ei-

nem Vertreter des Instituuts gewonnen haben, ist

das Instituut zur Riickgabe der Archive bereit, sn-

bald gesichert ist, daB die Archive zusammenbleiben

und fiiir Forschungszwecke unbiirokratisch (")ffent-

lich zuganglich lbleiben. Wir wiinschen den spani-
schen Genossen der CNT—IAA, daB es ihnen bald

gelingt, einen solchen Platz »mit lnstitutscharaktem

zu finden, vorzuschlagen und Eiffentlich zu halten.

Politisch gesehen erscheinen uns die Genossen der

CNT-IAA véllig cindeutig als »erhberechtigt«, eine

Verrechtlichung durch intemationale Juristen, die

sich auf fehlende Dokumente berufen, halten wir

angesichts von 40]ahren Franco-Dikatatur in der die

CNT kriminalisiert, etwaige Dokumente haufig ge-

nug vernichtet wurden .. .fiir >>unseri65<<. Eine Mi-

kroverfilmung verbessert die Zuganglichkeit des

Materials und sichert auch dem Amsterdamcr Insti-

tuut, das fiir die anarchistische Bewegung bislang
von unersetzlichem Wert warund das Vertrauen vie-

ler Anarchisten besitzt, das Interesse seiner for-

schenden Besucher. 1984 fibergab Augustin Souchy
testamentarisch seinen NachlaB dem Instituut, we-

nig spéter lieB Otto Reimers kurz vor seinem Tod

seine Korrespondenz nach Amsterdam bringen. Das

Instituut hat unter Anarchisten bislang den Ruf als

vertrauenswfirdigste Archivstelle fiir Anarchismus-

Material in Europa nicht verloren und sollte eine

schnelle Lésung im ureigensten Interesse mit dop-

pelter Energie anstreben. Eine Erkléirung, die den

holliindischen Staat zum Eigentiimer der CNT-Ar-

chive macht, wiirde natiirlich eine Verbitterung in

der anarchistischen Bewegung nach sich ziehen, die

der Bewegung und dem lnstituut gleichermafien
schfidlich ware.
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GSoA: Rasanter Start

Die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) ist er-

folgreich gestartet. Bereits sind rund 20’000

Unterschriften gesammelt worden, und dies vier

Wochen nach der Lancierung der Armeeab-

schaffungs-Initiative.

Unterschriftenbogen der Volksinitiative fiir eine

‘. Schweiz ohne Armee and fijr eine umfassende

Friedenspolitik, Plakate, lnformationsmaterial

‘. und weitere Auskiinfte sind fiber die beiden

GSoA-Sekretariate in Effretikon (Deutsch-
schweiz und Tessin) und Lausanne (West-

schweiz) sowie fiber die Regionalgruppen der

GSoA erhéiltlich:

Gmppe fiir cine Schweiz ohne Armee

GSoA

Postfach 221

8307 Effretikon

Groupe Suisse sans Armée (GSsA)
case postale 277

1000 Lausanne l7

*Mitte Januar’SS wurde dem Landesverband der
DFG-VK Baden-Wfirttemberg von der deutschen

Bundespost die Weiterverwendung des Vereinse-
_mblems auf der Vorderseite von Briefumschlfigen
verboten. Ende Méin der Textaufkleber »Umschlii-

ge mit diesem zerbrachenen Gewehr werden schon
seit Jahrzehnten vgrwendet. Nur in den Jahren 33-45
gab es ein Verbot. « Im April ’85 wurd‘e die Landesge-
schéftsstelle zweimal polizeilich durchsucht. Kartei-
en und Flugbléitter wurden beschlagnahmt. Gegen
Sonnhild und Ulli Thiel (Landesgeschéftsfiihrer)
wurden Ermittlungsverfahren eingeleitex, wegen der
Verbreitung eines Flugblattes »Aktion Koffer pal:-
ken<<, das dazu aufforderte, den derzeit 20 Monate
dauernden Zivildienst entsprechend der kfirzeren
Dauer des Wehrdienstes vorzeitig abzubrechen.
Gleich im AnschluB wurden zwei Mitarbeiter der
DFG/VK wegen Totalverweigerung zu 6 und 15 Mo-
naten Haft verurteilt. Weitere lnfos bei der Landes-
geschéiftsstelle, Alberichstr. 9, 7500 Karlsruhe

*Die NATO is! undicht. Aber wo? —

Hunsrfick das Forum fiir Demokratie
ein Breitbandpolitizid mit ungeahnter
gegen das augenblicklich ein Ermittl

emgeleitet ist. Vorgeworfen wird der bunten Koali-
non, bestehend aus SPD-Linken, ,,Kirche von un-
ten“, DKPisten, MLern und Anarchos, daB sie Bau-plfine der CM Bunker in Hasselbach veréffentlichthabe und den Aufruf der DFG~VK zum Kofferpak-ken verbreite. Das erste wird definiert als >>Sicher-
heitegeffihrdendes Abbildem (§ 109 STGB) und daszwerte als >>Aufforderung zur Straftat gegen das Zi-
vildienstgesetz (§§ 52 und 53),

'

' Beide Yorwiirfe oder Verdéchtigungen sind un-
smnrg, wre mensch in Bla'lde feststellen wird. Den-
noch‘: Flugs eilten die »Méinner des Morgengrauens<<
in die .angegebenen Verkaufstellen um verteilteVrerteljahresschriften vom Typ H-F 8 2n filzen unddie heiBen Blfitter zu entwenden. Freundlich undkorrekt wurden Redakteure anfgesucht, teil- undunangenehmerweise auch auf der Arbeitsstelle (alleRedakteure arbeiten nebenberuflich an der Zei-tung), und Schreibtische, Bficherregale oder W51-scheko’rbe auf verdéichtigen Inhalt gepn‘ift.

Wie schon gesagt, beide Artikel sind mit Sicher-hcrt mcht knminell und waren auBerdem schon vor-her bekannt. Hier geht es offensichtlich um die Ein-schilchterung des Alternativblattes Oder dessen Mit—arbeiter. Vermerke in der Personalakte sollen dieAngestellten in die Anonymitfit schicken und dervon Militiirstiitzpunkten fiberreiche Hunsrfick 5011an emem seiner letzten Widerstandsbiinde ge-schwficht werden. Es scheint die Sicherheitsbewah-rer und Biirgerschiitzer auch die Zusammenarbeit sounterschiedlicher politischer Gruppierungen zuschreckcn, da hier etwas moglich wird was der bun-desdeulschen Fn'edensbewegung nicht gelungen istAuf keinen Fall wird das Hunriick Forum auf e:ben, den in dieser Provinz lebenden Biirgern git:stindigzunehmende Militarisierung deutlich zu ma—chen und ist dutch solcherlei Vorgehen nur besréirktin seinen Intentionen. Uberhaupt ist der Staatsan—waltschaft und ihren Bediensteten auBerordemlichgedankt flir kostenlose Werbung und dadurch stei-gende Auflage.

Da gibt es im

und Frieden,
Wirksamkeit,

ungsverfahren

Gerhard Kern

*Kurzinformation zum ProzeB der Bundeswehr gc'
gen Horst Stowasser (vgl. SF Nr.16): Die »Smlfc«
beléuft sich auf 35 Tagessétze, d.h. Horst wird Wic

angekfindigt 35 Tage in den Knast gehen ffir seinc'n
Ausspruch »Jeder Soldat ist ein berufsmiiBiger, tl’m‘
nierter Morder; jeder Ausbilder ein Anstifter 2U

Mordtaten, jeder Luftwaffenpilot ein Bombenbast—
ler, jeder Musiker ein Public-Relations—Mann dCS
Todes und so weiter!« (vgl. SF Nr.2, in dem der g6—
samte Artikel nachgedruckt wurde; von einer Straf—

verfolgung der Nachdrucke wurde spiter abgcsc'
hen.) Doch das ist lfingst nicht Horsts eigentlichcS
Problem, wir zitieren ans seiner letzten Pressemap‘
pe: »Unserem Justizsystem eigentfimlich ist jedOClL
daB die nachhaltige Bestrafung und Disziplinierung
nicht fiber die Strafe an sich, sondern fiber die sdgC-
nannten Verfahrenskosten und nonvendigen Atala—
gen erfolgt. In meinem Fall betragen diese Kostcn
9840.-DM.« (Vgl. 35 Tagessfitze = 875,-DM). Horst
lebt vorn Fotosatz, wenn er die VerfahrensgeldCr
nicht aufbringen kann, beffirchtet er eine Pféindung
seines Geriits. Um ihm zu helfen haben 2.13. die ita-

lienischen Genossen von Rivista A/Umanira NOVfl
ein Spendenkomo eingerichtet; in der BRD kiln"
dies jede(r) direkt: Bank [‘fir Gemeinwirtschaft
Wetzlar (BLZ 515 101 11), Kontonr. 10 799 197 05.
Das Konto ffihren die Rechtsanwélte Becker/Eglcr/
Borchers unter dem Kennwort )Hilfe fflr die bedrOh'
te Sprache<. Zudem kann Horst Stowasser als RCd'
ner zu seinem Fall, zu diversen Themen des AMP
chismus eingeladen warden, die Honorare UUd

Sammlungen solcher Veranstaltungen wilrden ebon-
falls helfen.

*Uber 40.000 DM sol) der Widerstand def Cum-

pfrauen im Sommer ’84 am Stationierungsort def 96
Criuse Missile im Hunsn‘éck kosten. Ca. 1000 Frauen
waren vom 1.7. bis 31.8. in den Hunsriick gekom-
men, um gemeinsam zu leben und zu arbeiten lmd
gegen die geplante Stationierung Widerstand zu Ici—
sten. Mit ihrer Anwesenheit und unseren Aktioncn

lraben wir gezeigt, daB die Stationierung Ausdruck
emer patriarchalischen Gesellschaft ist, die in allcfl
Bereichen auf ihre eigene Zerstt’irung hinarbeitct.

dalfi sie derselben Mentalitiit und Selbstvemténdlich-
kelt entspringt, mit der Erde, Luft und Gewéisser

verseucht, Frauen vergewaltigt werden und MP!“
sohen in der 3. Welt verhungem.

‘

Bisther haben wir BuBgeldbescheide and Strafbefch-
16 In Hdhe von 40 000,-DM erhalten; 5011811 gegcn
das rheinland-pféilzische Baugesetz verstoflen (2'31"
lager!) und den Hunsn‘ick »wesenfremd genutzm hil-

ben. Mit unserem Wiederholten Betreten des Mili‘
targelé‘mdes in Hasselbach sollen wir mehn‘nals dc"

>>H§dsfrieden<< gebrochern haben. Hinzukommcn

>>Notrgungr< etc. «

insgesamt fiber 60 Verfahren und

Bnfigeldbescheide. . .

Die ProzeBtennine dfirften bei Erscheinen desSF

lerder vorijber sein, wer’s genau wissen will, erkun-
dlge sich im Friedensbfiro Kirchberg — 06763/3709.
Ulm die Kosten {fir diese Prozesse zu decken. habcn
wrr ern Spendenkonm eingerichtet: Claudia Neidig,
Sparkasse Berlin, BLZ 100 500 00, Kto Nr. 11101
05270.

lnfokontakte: Birgit Lindberg/Claudja Koppert, l’e‘
stalozzistr. 88b, 1000 Berlin-12
Petra Meyer, Burscheiderweg 54, 1000 Berlin-20
lrmela Rothmund/Susanne RoBbach, Alter Hecr-
Weg 33, 5300 Bonn

fl)": Friedensliste hat eine Standortkarte aller Mi-

l'ta’anlagen der BRD angefertigt, in der A-und C-

Waffenstandorte und Depots, Lager, Truppenib
bHflgSplétze, Notlandeplfitze auf Autobahnen vcr-

ZClChnet sind. Gegen 5.~DM pro Exemplarerhéiltlichber: Heidi Hutschenreuter, c/o Die Friedlenslistc,
Baumschulallee 2a, 5300 Bonn





‘1 Petite Parade<< —

Workshop fiir Amateur-

;1er und Hobbymaler vom 15.-10.7 . 1985 in Val—

'Jrg, Niederlande. Teilnehmerbeitrag 250.-DM

(Emfifiigungsmfiglichkeiten fiir Leute unter 35).
-Veral‘15talter: Gustav-Stresemann-Institut, c/o Je-

nine‘r de Hens, Hans Lerbach, 5060 Bergisch—Glad—
ach-

'

eben. Das NEIN laut herausschreien. Ich

ill nicht mehr dauemd nur Phrasen dreschen, son-

ern anfangen, selbst zu schaffen. Wir miissen aus

ieser verfluchten Passivit'ait rauskommen, wenn wir

nsere Sehnsfichte ausleben wollen. Oder sind wir
’

urch unsere keimfreie Plastikwelt schon so abge»
‘

tumpft, daB wir das gar nicht mehr wollen? Zim-

ichkeit, Beziehungen ohne Ben'ihrungsfingste — das
;

brauche ich‘. Ich brauche schéine Sexualitiit ohne 1'
Angst, ohne Scham — sonst sterbe ich von innen ab.

Merkst du denn nicht auch, wie du immer schizo—

phrener wirsi: deine Geffihle melden nur noch Ver-

zweiflung und trotzdem machst du weiter? Reihst

dich wieder ein in den Trott der Herde und jobbs
entfremdet durchs Leben?? System mordet weiter —

‘

in Mittelamerika, im Wald, im Ehebett. . .

Ich kann so nicht mehr leben. Und jeder Versuch

der »politischen« Verénderung im staatlichen Rah-

men ware nur make-up auf dem Haufen ScheiBe.

V

Wir milssen unsere Gegenwclt aufbauen — und das

kénnen wir nur in ’ner Kommune packen! Ich den-

ke, so um die 10-12 Leute miissen wir schon sein. Zu-

sammenhalten, fetzen, lieben. ..

— Wie ich mir das

vorstelle‘”

‘ , /

*Beim BUU Itzehoe/Bewegung Weisse Rose,
‘

Postfach 1253, 2210 Itzehoe kénnen Stellungnah-
men zum Hungerstreik als Diskussionsmaterial an-

gefordert warden; cine Diskussionsveranstaltung
wird geplant, ein Termin steht noch nicht fest.

u auf euren

tis .

sumlermr auskficlflfn Geldkreislauf [1nd de K011"
;

erg:- Dag bedeutet relative MP
°

em mussen wir dazu Selbstvcr-

US$133]? selbsl abléiuft: Z

ne Kippesniurnbetfiubung kein Aik kai-
., exne Drogen, keine Freflorgien. WCE

ussymbolen —

mijhsam zurfiCk
eit. Damm muB es

'

H gehen — Ich
ohe Anspruche, abet ich hoffc

orften/Zuschn'ften fiber SF-

ziemlich h
Mut

Chiffre: Kom‘munc ..

$7

A
—

berichtetlaus der internationa' ‘

ien anarchistischen Bewegung
;

m Reportagen. Statements und
Interviews

—belebt die kuiturelien Aspekte
des Anarchismus in historischcn
Reminiszenzen und aktuellen
Feuilletons
présentiert Ansétze zum anar-

chistischen Denken und Han-I
deln als Kraftquellen fflr unse-.
re alltéglichen Kampfe ‘

—

fordert die Befreiung des Men-
schen und der Natur von jeder
Beherrschung und Ausbeutung *

dyrch den Menschen um uns

die herrschaftsfreie Gesell—
schaft néherzubringen

I

i! r

/
, .~»\ ‘

Ibenummer gegen 2.~ DM in
Briefmarken
Abonnemen: fur {finf Hefte 86'
gen IO.- DM auf das Postscheck-
konto Esn 26l3 45—436 (Peterson) ’

* . 1-*
:0:

TRAFIK-Pererson
Eduardstr. 40

0:43:30 Mfilheim I

‘d \(

ahren ‘grbt cs d8"

itf
en Buchladcn, Infa-

ahrerzentrale und alS,
~~

pen treffen ko'nncn

.

”"d Versuchcn

EWe”‘”?“3‘3bcn und
6" W11“ als Kollck.

C "Ht andcrcn v

p



Herrschaftskultur:
Reisebericht aus irischen Kniisten

Zu Besuch bei den irischen Anarchisten Ma-

rie and Noel Murray und Mickey McMullen

Im Mfirz dieses J ahres gelang es mir nach lan—

gen bfirokratischen Hiirdenléiufen endlich die

V0” Wine/70' Ehls drei gefangenen Genossen/innen zu treffen.
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Die anarchistischevGruppe in Beifast, die
’

schon seit langem Gefangenenarbeit macht

(regelméBige Gefangenenbesuche, Spenden-

sammlungen und Literaturvertrieb fiir Gefan-

gene etc.) hatte dies vorgeschlagen. nicht zu-

letzt deshalb, weil fiber ihre Gefangenschaft
auBerhalb Irlands nur wenig bekannt ist;

gleichzeitig aber auch um mir die Erfahrung

zu vermitteln, was >Knast< in Irland be'deutet.

Insofem sind die folgenden Zeilen nicht nur

als Bericht fiber drei ausgewihlte anarchisti-

sche Gefangene zu verstehen, sondern da sie

die gleichen Bedingungen mit alien anderen

Gefangenen teilen, sollen diese Aufzeichnun—

gen ausdrficklich und ganz bewuBt auch auf

die Bedingungen fiir alle Gefangenen hinwei-

sen ~ sowohl im Sfiden wie auch im kriegsge-

zeichneten Norden Irlands.

Mickey
Zusammen mit einer Genossin und einem Ge-

nossen aus Belfast fahren wir dem berfichtig-

ten Konzentrationslager )Long Kesh< entge-

gen. >Long Kesh< — etwa ein Dutzend Meilen

siidlich von Belfast. Auf der Autobahn ffihst

du von den aus Richtung Armagh durch eine

ziemlich flache, landwirtschaftlich genutzte

Gegend, die von den typischen abgerundeten

Hfigelketten, Weiden und Heckenziiunen ge-

kennzeichnet ist. Dann siehst du auf der rech-

ten Seite, ca. 600 m entfernt, eine groBe, ka-

reeférmig verlaufende, grauweiBe Mauer, an

den Ecken gespickt mit hohen Wachti'xrmen —

ein Bild, mit dem du sofort >KZ< assoziierst.

Bereits mehrfach bin ich in der Vergangen-

heit hier vorbeigekommen, uns stets hattc

mich dieser Anblick in betretenen Bann ge-

schlagen. Schneil und schemenhaft lieBen sich

die Umrisse von quaderformigen Baracken

innerhalb der Mauern erkennen — >da sind sie

drin<, denkst du und schon war der Spuk vor-

bei, der keiner ist.

>Long Kesh< ~ mehr als 1600 (mittlerweile
fast 2000) Gefangene sind hier zusammenge—

pfercht, sowohl Republikaner als auch Loyali—

sten‘. Bis zum 14. September 1976 batten sie

den politischen Status von Kriegsgefange-
nen.2 Von diesem Zeitpunkt an wurden alle

neuen Gefangenen von der Labourregierung

Wilson als >>gew6hnliche Krimineile<< behan-

delt und in den extra zu diesem Zweck erbau-

ten >H-Blocks< (d.h. die Baracken sind in H—

Form angelegt) untergebracht.
>Long Kesh< und die >H—Blocks( — da wer-

den Erinnerungen wach an Bobby Sands und

die neun anderen Hungerstreiktoten von

1981.3; das istein Platz systematischer Folter

und legendfirer Ausbn‘iche‘, das ist das Unter-

drfickungssymboi der britischen Imperiali—

sten.

Seit fiber zehn Jahren sitzt Mickey McMul-

len hier ein. Er ist in den sogenannten >cages<

(Kfifigen) eingekerkert, wie aile Gefangenen,
die wie er politischen Status besitzen, d.h. .er

ist noch vor September 1976 verurteilt worden

f Wegen >conspiracy< (Verschworung) zu 30

Jahren.
Mickey kommt von einem ausgesprochen

repubiikanischen Hintergrund und kimpfte in

der IRA gegen den britischen Imperialismus.
Als er 1975 gefangengenommen und unter fa-

denscheinigen Vorwfinden vor Gericht ge-

steilt wurde, war er gerade Anfang zwanzig.
Er verteidigte sich nicht, da er als irischer Wi-

derstandskémpfer naturgetniiB die Zustéindig—
keit eines britischen Gerichtes nicht aner—



kannte. Zur Zeit seines Prozesses hatten die

Strafverfolgungsbehorden soeben die neue

Taktik der »Réidelsfiihrerverurteilungen<< be-

gonnen, d.h. wenn die Beweislage nicht fur ei-

ne Verurteilung ausreichte, baute die Staats-

anwaltschaft den als politischen Aktivisten

unbequemen Angeklagten zum »Anstifter«

eines schwerwiegenden Verbrechens ailf, um

ihm dennoch fiir lé‘mgere Zeit aus dem Ver-

kehr ziehen zu kénnen. Mickey war einer der

ersten, der deswegen eine solch hohe Strafe

kassieren muBte.
I

An all diese Dinge, die mir hauptséichlich
nur aus den Berichten anderer bekannt sind,
denke ich, als wir uns jetzt >Long Kesh< ni-

hern. Ich ffihle eine starke innere Anspan-
nung in mir wachsen, diesem Mann gegen-

fiber, der nun Anfang dreiBig ist, der seine

ganze Jugend im Widerstandskampf und in

der Gefangenschaft verbracht hat, und den

ich in wenigen Minuten treffen soll.

Wir haben inzwischen die Autobahn verlas-

sen und folgen schon seit einiger Zeit der

schmalen, kurvenreichen Landstrafie. Nach

einer kleinen Ortsdurchfahrt sehe ich dann

die Mauern vor mir, viel nfiher und bedrohli-

cher. Die reiBbrettméiBig angelegte kleine

>>Siedlung<<, in der die >screws< (Geféngnis-
wfirter) wohnen und die wir ger‘ade passieren,
liegt unmittelbar neben dem Lager. Die Rinn-

steine der Bfirgersteine sind hier vielfach in

den rot-weiB-blauen Farben des >Union Jack<

angestrichen. Wir fahren an der ca. 5-6 hohen

AuBenmauer entlang. Auf den Wachtiirmen

kann ich nichts erkennen, offenbar sind sie

mit Spiegelglas geschfitzt.
An einem Tor, an dem wir vorbeikommen,

sind schwerbewaffnete britische Soldaten

postiert, davor Armeelastwagen und der

graue Jeep der 90%ig loyalistischen Polizei

RUC (Royal Ulster Constabulary) — eine Sze-

ne, die mir aus dem StraBenalltag in Belfast

nur zu bekannt ist. Vor jedem Tor die fibliche

>ramp<, eine hohe StraBenschwelle, die nicht

schneller als mit 10-15 km/h fiberfahren wer-

den sollte, da sonst das Auto stark beschiidigt
werden kann. Zum Schutz vor Attentaten

sind diese Rampen vor allen Polizeistationen

und Armeestfitzpunkten im Norden Irlands

verbreitet.

Schilder weisen uns den Weg zur Besucher—

einfahrt. Durch eine Offnung in dem sichtver-

sperrenden Wellblechzaun mit NATOdraht
der den Parkplatz fiir Besuch

'

ren wir hinein.
er umglbt, fab.

Von hler aus gehen wir in die Besucherbarak-
ke, deren vorderer Teil in den Parkplatz ragtund dessen hinterer Teil in den Vorhof des ei:
gentlichen Geffingnislagers. Nach einem di'm-
nen Tee am Buffet der Quaker, die hier eh-

renarnthch eine Art Snackbar ffir Besucher
betreiben, betreten wir den Anmelderaum

’

hinteren Barackenteil.
1m

Mehrere bewaffnete dunkel-uniformierte
>Screws< halten sich hinter der Schaltertheke
auf, mustem uns kurz und lassen uns erst ein-
mal warten. Dann bequemt sich endlich je-
mand, schnarrt uns wegen der Passierscheine
an und triigt unsere Personalien in das Besu-
cherbuch ein. Es féillt mir auf, daB der Ku el-
schreiber, den er benutzt, die Form eignes
mehrkalibrigen Karabiners besitzt. Als wir
unsere Scheine zurfiickerhalten, finde ich hin-
ter meiner Nationalitiitenbezeichnung ein Ha-
kenkreuz vor. >Nur ruhig bleiben, keine Wut

zeigen, damit sie keinen Vorwand finden kim-

nen, dir den Besuch jetzt noch zu vemfiigfim
— Ausliinder sind hier ungern gesehenxs

Sie fiihren uns weiter, in eine Art Wartc-

raum, wo wir auf unsere Leibesvisitation war-

ten mfissen; bereits hier haben wir nach G6—

schlecht getrennt Platz zu nehmen. SchlieB—
lich kommen die Durehsucher, cine Frau find
zwei Méinner, und einzeln werden wir in die

kleinen, fensterlosen Kammem geleitet, die

der Leibesvisitation dienen. Wir habcn

»Glfick«, da keiner von uns »vollsténdig“
durchsucht wird‘; lediglich der 'l‘ascheninhalt
wird kontrolliert, Schuhe, Kopfbedeckum.I
und Halstuch mflssen abgelegt werden und Ci—

ne genaue Abtastung erfolgt. Alles, was ich
bei mir habe kommt in Tiiten.

AnschlieBend werden wir in einem anderen

Warteraum geffihrt, der ganz dicht am Vorhof
des Lagers liegt (sein hinterer Teil fiihrt mil
der Tijr hinein). Die Scheiben — sehr schmal

unfl unmittelbar unter der Decke angebracht
—_smd aus blindem Milchglas, damit man auch
mcht das kleinste bischen nach auBen sehen

kann. Eine halbe Stunde vergeht, dann offnct
Slch die Tiir und ein >screw< befiehlt unS

stumm mit einer Handbewegung ihm zu fol—

gen. Von der Tilr treten wir in den Vorhof und
ohne daB wir uns richtig umsehen kénnen, h8-

ben wir in den vergitterten und ebenfalls mit

blinden Scheiben versehenen Transporterbus
zu stelgen. Vom Fahrer und dessen Begleiter
trennt uns ein Gitter, neben uns nehmcn

)screws< Platz. Wit fahren schnell, doch dutch

das Gitter und die Fahrer-Frontscheibe kann
lCh sehen, daB wir den Vorhof wieder verlas-

sen, parallel zur eigentlichen Stahlbetonmau-
er fahren und schlieBlich dutch ein stark bc-
wachtes Tor in den inneren Kreis kommcn
und an einem Seitengebfiude stoppen. Zu-
Sammen mit den Winem, die im Auto neben
uns gesessen hatten, erreichen wir hier die éiu-
Bere Lagerpforte, die aus dicken Stahlstébcn

besteht. Dahinter waren mehrere >screw5<,
dlC nach einem kurzen Wortwechsel mit unse-

ren Begleitem éffnen und hinter uns sogleich
wieder ebschliefien. Wie ich sehe, befinden
er uns in einem Gang, der ringférmig um das

Leger verléiuft und ca. drei Meter breit ist.
Hmter uns liegen die AuBenmauer mit den

Stacheldrahtrollen, Scheinwerfem und dem



‘nCt sind — schmale, quade

schWeren Eisengittertor. Vor uns genau das—

Selbc Bild: wicder offncn uns Wéirter hinter

def Eisentiir, die der soeben passierten genau

gcgcnfiberliegt. Der zweite Gang, in dem Wir

Jetzt stehen, ist das genaue Spiegelbild des er—

S‘Cn. Und noch einmal wiederholt sich diese

Prochur des Auf— und EinschlieBens. Es wird

klar, daB insgesamt drci ringférmig um das

Lager Vcrlaufende, gleichartig konstruierte

Gingc, in denen Hundestreifen patroullieren,
Cine Art dreifache Geffingnismauer bilden.

Nachdem das dritte und letzte Eisengitter—

t0r hinter uns ins SchloB gefallen ist, gelangen

wir in die schmale und langgezogene Besu-
Chcrbaracke fiir die >cages<. Auf den wenlgen
Meter" bis zu ihrem Eingang konnen wir

el-

nen kurzcn Blick auf die insgesamt drei >ca~

gey Werfcn, die parallel zueinander angeord-
rformige Baracken

mit halbrunden Diichern. Mickey sitzt in der

reChtcn Baracke, wo er zusammen mit ca. 50

rePllliflikzmischen Gefangenen untergebracht
ist, die sich darin jeweils zu zweit eme Zelle zu

teilen haben. Diese kennen sie tagsiiber ver—

laSScn und sich in dem Gemeinschaftsraum

mit Kiiche relativ frei bewegen
— entspre-

chend ihrem politischen Status. In dem he-
nachbarten >cage< zur Linken befmden steh

loyalistische Gefangene und in der Baraeke

ganz links sind noch einige >stickies<, d.h. Ge-

farlgcne aus der heute nicht mehr ex15tieren-

den >Official IRA<.7

Wir betreten den Gang innerhalb der Besu-

Cherbamckc, cin langer Korridor, der an einer

Viclzahl von nummerierten Tiiren vorbei-

fiihrt. Uns hat man Raum Nr.18 zugewiesen,

und wir kommen in dicsen engen, fensterlo—

sen Raum, in dcm ein niedriger Plastiktisch

mit 4 Plastikstfihlen steht. Der Eingangstiir

genau gcgcnuber licgt cine weiterc Tfiréff-

nung, wo die Tfir ausgehiingt ist. Dahinter

wird cin szg sichtbar, der parallel zu dem

Bcsucherkorridor verliiuft — dieser Gang fiihrt

in die >cagcs< und auf diesem Wege werden die

Gefangenen zu den Besuchern gebracht.

Einigc Minuten verstrcichen, in denen wir

in dcm winzigcn Raum stehen. Meine An-

spannung wiichst. Die Fragen, die ich mir vor-

gcnommen habe, Mickey zu stellen, geraten

in meinenm Kopf durcheinander, mischen

sich mit den unmittelbar hinter mir liegenden

Eindriicken des Gefiingnisapparats— dieser so

pcrfekt durchorganisierten Maschinerie von

Teehnik und ihren uniforrnierten und schwer-

bewaffneten Bedienern: Anmeldung, Haken—

krcuz, Warten, Durchsuchung, wieder War—

ten, die Fahrt innerhalb des Komplexes, die

kurzcn Ausblicke, Eisentore, SchlieBer,

Stahlbetonmauer und NATOdraht — und im—

mer wieder Wartcn; schon iiber eine Stunde,

die wir in dieser auf niederdrfickende Weise

unwirklich schcincnden, knallharten Realitfit

verbringcn miissen, ohne einen der Menschen

Zu Gesicht zu bekommen, fur die all dies er-

richtet und ansgebaut worden ist.

Zwei >scrcws< crscheinen in der Ti’m’jff-

nung, zwischen ihnen ein Mann mit kurzen
'

rotblonden Haarcn und Schnurrbart, der uns

anliichclt. Wir schiitteln Mickey die HEmde,

Sctzen uns an den Tisch. Sofort die Fragen,

>>Was gibt’s Neues aus Belfast?«, »Was macht

der Buchladen?«, »Was hat sich seit dem letz-

ten Besuch im Knast getan?«, gemeinsame

Bckannte, Pliine... Die >screws< bleiben im

Tfirrahmen hinter uns stehen und héren zu.

Es fallt mir schwer, das BewuBtsein ihrer stiin-

digen Gegenwart zu ignorieren. Ich merke,

wie meine vorbereiteten Fragen zerplatzen;

Fragen wie >>Wann und wodurch bist du Anar-

chist geworden?«, »Wie siehst du das Verhalt-

nis von Republikanern und Anarchismus?«,

»Was ist dein eigener politischer Standpunkt

als Anarchist?« etc.
'

Dies ist eine sehr personliche Ausnahmesi-

tuation: Besuch —— die Gelegenheit innerlich

fiir einen kurzen Moment aus dem GeffingniS-

leben auszusteigen, ein seltener Augenblick,

den es so optimal wie nur eben moglich auszu-

nutzen gilt, um so viel wie moglich Neues zu

erfahren, von dem nach dem Ende des Be-

suchs, zuriick in der Zelle, gezehrt werden

kann. Meine Fragen sind zu abstrakt, entspre-

chen nicht dieser Situation, die keine echte

Gesprachssituation ist, sondern ein Mittel

zum Zweek, um der alltaglichen Repression

im Gefangenenallltag ein Schnippchen zu

schlagen, und auch vertrauliche Informatio-

nen auszutauschen.

Mickey ist Anfang dreiBig, treibt Sport und

nutzt das Angebot eines Kurses in englischer

Literatur (Shakespeare), an dem auBer ihm

noch vier weitere Gefangene seines >cages<

teilnehmen. Zurn Anarchisten hat sich Mik—

key erst in der Gefangenschaft entwickelt,

fiber das Lesen anarchistischer Literatur und
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orie, die die Belfaster Anarchistengruppe

allen interessierten Gefangenen anbietet, und

fiber deren Besuche im Knast. Wegen seiner

politischen Entwicklung zum Anarchisten ist

Mickey stark von seinen republikanischen
Mitgefangenen isoliert, lediglich mit seinem

Zellengenossen und den Leuten aus der Lite-

raturgruppe kommt er ganz gut klar. Das

macht es fiir ihn zusfitzlich schwierig, und so

hat er irn Grunde auch, was seine persénliche
Zukunft angeht, eine ziemlieh fatalistische

Haltung entwickelt. Er sieht es selbst so, daB

er praktisch sein ganzes Leben im Knast ver-

bingen wird und geht davon aus, daB er die ge-

samten 30 Jahre absitzen muB. Denn da seine

— damals aufsehenerregende — Verurteilung

die Statuierung eines Exempels war, ist reali-

stiseh damit zu rechnen, daB die britischen Be-

hérden auch bei seiner Haftdauer hart bleiben

werden. Mickey hat schon andere Gefangene,

die iihnlich hohe Strafen wie er selbst kassiert

hatten (aber in einer anderen politischen Pha-

se verurteilt wurden), auf Bewéihrung frei—

kommen sehen — sich selbst gibt er keine

Chance.

In diesem Zusammenhang ist auch die Posi-

tion der IRA zu kritisieren, die es ausgespro-

chen ungern sieht, wenn IRA-Gefangene An—

trfige auf vorzeitige Entlassung stellen, was

ansonsten im Rechtssystem des >United King-

d0m< eine gangige Lind oftmals positiv be-
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schiedene Praxis darstellt. Denn ihnen geht es

damm, nichts anzunehmen oder gar zu »erbit-

ten«, was mit dem britischen Unrechtssystem
im Norden Irlands in Verbindung steht —- und

dies auch nach auBen hin deutlich werden zu

lassen. So sitzen viele Martyrer im Knast, die

personlich im Grunde oft frei konnten, einzig
und allein aufgrund einer abstrakten, politi—
schen »Linie«.

Mickey ist eine unbequeme Personlichkeit,
war dies auch schon, als er noch Republikaner
war und hattc stets ein ausgepragtes Unab-

hangigkitsbewuBtsein, das ihn gegen straffe,
hierarchische Strukturen rebellieren lieB.

Diese Haltung ist es auch, die ihn dem Anar-

chismus nahebrachte. Dennoch bleibt er weit

davon entfernt, seine rebublikanischen Wur-

zeln zu verdrangen, und er sieht sich auf seine

Weise als eine Art republikanischer Anar-

chist, der den Kampf gegen die britische Herr-

schaft will — allerdings autoritare Strukturen

bei der Organisation dieses Kampfes entschie-

den ablehnt. Auch der Sonderstatus einespoli-
tischen Hc'iftlings, den er als vor 1976 gefange-
ner Aktivist besitzt, behagt Mickey nicht. Es

zieht ihn, wie er sagt, in die >H-Blocks<, zur

Mehrheit der republikanischen Gefangenen.
Abgesehen davon, daB er das vergleichsweise
»angenehmere« Leben in den >cages< als er-

eignislos und ode empfindet und in den

>blocks< mehr Leben und alltfiglicher Kampf
gegen die >screw5( an der Tagesordnung ist,
driickt sich in diesem Wunsch Mickeys auch

seine ablehnende Haltung gegenfiber einer

Trennung von Gefangenen in >Politische< und

i>Normale< aus. Es wird klar, daB er sich als

Anarchist mit allen Gefangenen gleich soli-

darisch fiihlt.

Als wir mit ihm sprechen, beeindruckt mich
— neben der Niedergeschlagenheit fiber seine

trostlose personliche Zukunft, — diese Hal-

tung des Rebellen, die bei dem hin- und her-

fliegenden Gesprach immer wieder durch-

schimmert. So lacht er, als er davon berichtet,
daB sein Lehrer im Lektiirekurs graue Haare

bekfime, weil er alles daransetze, jeden mogli-
chen Ansatz, den Shakespeare daffir biete, in

sozialrevolutionarer Interpretation herauszu-

stellen — was gar nicht so einfach sei. Ich sehe

ihm zu, wie er redet, ruhig eine diinne Selbst-

gedrehte raucht (es ist verboten, Tabak fiir die

Gefangenen mitzubringen, wie alles andere

Mitbringsel verboten ist). Auf meine Fragen
habe ich verzichtet, die Perversitéit dieser un-

natiirlichen Gesprachssituation hatte sich mir

zu stark aufgedréingt. Ich kann all das Abge-
fuckte um mich herum nicht wegstecken, und

ich sage ihm dies. Wir kommen fiberein, mei-

ne Fragen brieflich nachzuholen, und das ein-

zige, worijber wir nun sprechen, sind Neuig-
keiten von den >Revolutionéiren Zellen<, de-

ren dezentrale Organisationsstruktur ihn in-

_

teressiert, der Stand der autonomen, antiim-

perialistischen und anarchistischen Bewegung
in der BRD (in dieser Reihenfolge), sowie
den Weltwirtschaftsgipfel in Bonn. . . Die gan-
ze Zeit fiber verlauft das Gespréich hastig, )ja
keine Sekunde ungenutzt verstreichen las-

sen<, und so kommt es, daB die kaum 25-30
Minuten, die wir miteinander gesprochen ha-
ben kénnen, uns zwar einerseits ziemlich lan-

ge vorkommen, uns andererseits aber auch
srets bewuBt ist, daB die Zeit sowieso nie rei-
chen wird. Die >screws< melden sich, wir mfis-
sen uns wieder verabschieden. (. . .) Ich ffihle
mich sprachlos und voll ohnméichtiger Wut. . .

Anmerkungen
1). Als >Loyalisten< werden diejenigen bezeichnet

die fiir die Verbindung von Irlands Norden mit
dem United Kingdom eintreten; gegeniiber GB
)loyah sind. In der Regel handelt es sich um An-
gehorige der protestantischen Bevéilkerungs~
gruppe. Sie haben auch kleine, rechtsgerichtete
paramilitarische Terrororganisationen hervor:
gebracht, wie z.B. die UVF (Ulster Volunteers
Force), UFF (Ulster Freedom Fighters), PAF
(Protestant Action Force) etc. Anders als die re—

publikanische Bewegung, die vorrangig militari-
sche Ziele attackiert, schlagen diese Gruppenmelst vollig wahllos zu, was bislang zu vielen Op-
fern aus der Zivilbevolkerung gefiihrt hat.
Die sogenannten >Five Demands< (fiinf Forde-
rungen), die diesem politischen Status ausma-
chen, 51nd auch heute noch an den Mauem der
katholisch/republikanischen Gebictc im Norden
allgegenwartig:
— keine Gefélngniskleidung
— keine Gefangenenarbeit
—

Versammlungsfreiheit
— Recht auf StraferlaB (solangc dies Recht nicht
erkémpft ist, sollen die republikanischen Gefan-
genen keine Antrage stellen)
— Recht auf eigene erziehen‘s h

'

Betfitigung
c e und kreattve

Ffir die Durchsetzun ‘

ten die Zehn bis zum %:§r Forderungen strclk-

Anfang Oktober konnten in einem s "-
ren Massenausbruch 38 Gefangene dgfi321;
lclieethefélngnis flfichten, das in der britischen

g1 run s r0 :1 a '

)Superknssg g5“?
nda als ausbruchssrcherer

Es ist schwierig als Auslfinder cine

lanbnis fur das Lager zu bekommen,1<31:sgic:§:t:-
hordensrch threr >>Unpopularitéit<< in der kriti-
schen tntemationalen Offentlichkeit bewuBt
smd und in Auslandem tendenziell stets republi-
kamsehe Sympthisamen vermuten. Meine Er-laubms war jedoch hieb- und stichfest vom NIO
(lN'lort'hern Ireland Office) ausgestellt der zu-

standtgen Verwaltungsaufsichtsbehorde Dieshatte die Genossin, die mich bei dem Besuch inLong Kesh begleitete und die regelmaBige Ge-fangenenbesuche macht — nicht nur im Norden
sondem auch im Siiden Irlands —

arrangiert
,

Dies'steht im Gegensarz zu einer anderen Si-
tuation in Perry, in der uns britische Soldaten als
>Verdachtlge< mehrere Stunden in der Kaser
festhielten, und uns >vollstandig<, d.h cit:E
zihiffillch

der Korperoffnungen durchsucht

Um 1970 kam es innerhalb der

Blue-h: in die IRA-Officials die sich tgiietyislcrii
ll'l Richtung auf einen orthodoxen Marxismushin entwickelten, und in die IRA-Provisionals
(>Provos<), die das traditionelle antikommunisti-
sche Element in der republikanischen Bewe un
fortffihrten. Als wenige Jahre spéitcr die Fofff
cials< den bewaffneten Kampf fflr beendet er-
ktzjrten, wurden die >Pr0vos< zum alleinigen Re—
prisentanten des bewaffneten Kampfes. Wird
heute von der IRA gesprochen, so sind damit
stets die >Provos< gemeint — beide Begriffe wer-
den jedoch bis heute wechselseitig benutzt. Mitt-
lerweile spricht sich diese IRA auch >ffir ein ver.

einigtes sozialistisches Irlandt aus, ohnc dies je-doch naher zu erliiutem. Die >ofticials< sind in ei-
ner rein parlamentarisch arbeitcnden >Arbeiter~
partei< (Workers party) aufgegangen.

8). Die Gefangnisbehorden schicken Lehrer zu
Kursen in die Gefangnisse — oftmals Ruhestfind-
ler. Nur sehr wenige der republikanischen Ge-
fangenen nehmen diese Moglichkeit der geisti-
gen Beschéiftigung wahr. Sie lehnen kategorisch
alles ab, was mit dem verhaBten Apparat der
)Brits< zu tun hat.

2).

4).

5).

6).

7).

9). Mickeys Adresse: Mickey McMullcn, The Maze
Prison, N.Ireland

Aus Platzgrijnden kann der zweite Besuchsbe-
richt bei Marie und Noel erst in SF—19 erschei-

nen.

Wir wollen jedoch wenigstens die Spendenkampag'
ne fiir den ProzeB um awnjuga] rights< (vgl. SF-17)
bereits mit dieser Nummer unterstfitzen: Spefldcn
unter dem Stichwort >Man’e und Noeh, an Winand
Ehls, Konto-Nr.100148888, BLZ 26050110,]1,
Kreissparkasse Gottingen.
Die Adresse: Marie und Noel, Limerick Prsion, Li'

merick, Co. Limerick, Ireland. ‘
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Berlin (Ost), 24.4.85

Licbc Lcutcl

Ich habc cinigc dcr ncueren Nu
.

“mg. dcs >>Schwarzcn Fadem, gelesen. Ich bm sehr

fr0h dariibcr dicsc Moglichkeit gehabt zu haben und

Wiirdc viclcs darum geben, auch die folgendcn Au?-

gflbcn dcr >>anarchistischen Vierteljahresschrlft<< in

die Hand zu bckommcn. lch finde im »Schv‘varzen
Fadcm das, was ich von ciner guten Zeilschnft

ver-

lflngc. Vor allcn Dingen sind das: breitc Informa-

tion, vicl Raum fiir Diskussionen, Angebote und das

allcs in cincr witzigcn, bunlen Aufmachung.
Der

>’Schwarze Fadcn<< ist nicht das chtralorgan lrgend—

welchcr linksintcllcktuellen Ouatschlcopfe. Per

”Schwarzc Fadcm hat auf mich und emige merrier

FrCundc cincn gutcn EindrUCk gcmacht. Macht wei-

ter! .

Mit dicscr, fiirmich ncucn und éiuBersl-interessan-
‘Cn Lcktfirc, habe ich erstmals einen Eindruck be-

k0mmcn von der Vielfalt der Intentionen, der Aus—

gang5.und Angriffspunkle der sehr verschiedenen

Richmngcn und Striimungen mnerhalb der anarchi-

stischcn Linkcn in der Bundesrepublik. . ..

Als Mcn5Ch und >>Staatsbiirger<< der DDR ist es fur

miCh kcincsfnlls selbstverstéindlich eme solche leei-

tling lcscn zu kéinncn. Es ist so, daB selbst dcr [else-

510 Hauch ciner nonkonformen Inforrnatlon,
Aktivn-

tilt oder gar Bcwcgung fur den >>Arberter~ und Bau-

crnstaam cine Gcfahr darstellen. Alles was nicht 1m

wcitcrcn Sinn und Intercssc der Partei und des Staa-

lcs licgt oder sich nicht inncrhalb der'gesteckt'en
Grcnzcn bcfindcl. wird unterbunde'n. Dre-Entmun-
digung wird nicht crst durch das Emschranken der

Bcwcgungsfrcihcit,
sondcrn schon dureh das Vor-

Cnthaltcn dcs Rechts auf freie Information perfekt.

chc Antwort :iuf dicsbezfigliche, nicht in dcr Of-

fcntlichkcit gestelltc Fragen. ergibt sich aus der un-

umstéBlichcn Tatsaclic, daB in der Deutschen De-

mokrutischcn chublik dic Arbeiterund Bauern die

Mzicht habcn. . . (noch Fragcn?).

Mit Bczcichnungcn, vielen kriiftigen Atlributen

nnd -ismcn lasscn sich konkrete Sachvcrhalte lcichl

nbtun und vcrdriingcn. Uns (ich sage ganz bewufit

uns) kann cs nicht dnrum gchen zu crgriinden nach

welchcn Gcsctzcn die Gcsellschaft funktioniert, um

konkrct cinwirkcn zu kiinnen. Ich will hier keinen

GcsamtumriB dcr DDR-Gcsellschaft darstellen, das

kann ich crstcns nicht und zweitens ist es nieht der

Sinn mcincs Bricfes. Allerdings bin ich geneigt an

diescr Stellc cinigcs zur Situation in dcr DDR zu

skizzicrcn, gcmdc wcil ich bemerkt habe, daB in die-

scr Hinsicht im >>Schwarzcn Fadcn<< nichts liiuft und

ich daraus schlich (es sei mir verziehen wenn ich

mich irrc), dafl dic Bcschiiftigung und Auseinander-

sctzung dcr anarchistischcn Linken mit der DDR,

mmern eurer Zei—

'LESERBRIEFE
ihrer Situation und Geschichte recht diirftig ist. Ge.

rade das halte ich fiir sehr, senr wichtig. Nicht nu;

weil es mich selbst unmittelbar betrifft, sondern auch

und vor allem aus dem »polit-systemiibergreifen—
dem, anarchistischen Selbstverstéindnis heraus. lch

kann mir lebhaft vorstellen, daB viele Genossen, die

durch ganz Europa und noch weiter reisen, um mit

Anarchisten und Sozialisten anderer Lander zu re-

den und zu tun(!), auf die Frage, was wohl mit der

DDR wire, mit gleichgiiltiger Geste und Miene ab-

winkend sagen, »da léuft doch sowieso nichts.« Das

ist/wélre fatal und oberfléchlich. Wer in der Lage ist

einiges an Feinffihligkeit aufzubringen, in Zusam‘

menhéingen zu denken und ein offenes Ange hat, der

wird bei einiger notwendiger Vorsicht feststellen,

daB da »eben doch ’ne gauze Menge liiuft.« >Nur wer

sich bewegt spiirt seine Ketten<, und viele spiiren ih—

re Ketten ganz genau hier in der DDR und >Not

macht erfinderischk Es mull auch dem enthusiasti-

schen Kémpfer klar sein, daB es beim derzeitigen

Stand der Dinge nicht moglich ist, gréBere Vereini-

gungen zu begriinden, denn dazu ist der Boden, der

ohne Frage vorhanden ist, noch nicht bereitet. Die—

sen Boden zu bearbeiten ist nicht nur die Aufgabe

einiger weniger Konspirationstalente, sondem die

Aufgabe aller!

Rudolf Bahro hat in seinem weithin bekannten

Buch »Die Alternative. Zur Kritik der politischen
Okonomie des real existierenden Sozialismus<< vom

>>entkapitalisierten Staatsmonopolismus<< gespro-

chen. Dieser Begriff schien ihm wohl der passendste

fiir eine Kategorisierung des DDR-Systems zu sein,

wobei er der Einfachheit und Unmtierstfindlich-

keit halber, dieses Kind immer bei seinem selbstge-

gebenen Namen >>real existierender Sozialismus<<

nennt. Die Behauptung, daB in der DDR-Gesell-

schaft der Sozialismus real und existent sei, ja, daB

diese sogar eine entwickelt-sozialistische Gesell-

schaft (siehe VIII. Parteitag der SED) sein soll, muB

fiir Sozialisten, die Freiheit—Demokratie und Sozia-

lismus als Einheit und nicht losgetrennt voneinander

betrachten eine Provokation sein. Denken wir an

Miihsams Worte aus der >>Befreiung<<z »Sazialismus

is! fiber die wirtschaftliche Begriffsdeumng hinaus ein

sittlicher Zustand und ein geistiger Wen. Denn er be-

deutet m'cht nur verniinftige Regelung derArbeit (und

selbst die ist im re.Soz. nicht sozialistisch), Vertex"-

lung und Verbrauch und dadurch Sdtrigung and Be-

friedigung aller nan'irlichen Bedfirfnisse des materiel-

Ien Lebens fiir alle; er bedeutet auch Erfiillung derje-

nigen sittlichen Forderung, deren Mifj’achtuing die

Menschen schwer beleidigt und bei der Gewéhmmg

tiefer herabwflrdigt als Hunger undjede andere leiin-

che Entbehrung: der Forderung der Gleichberechti-

gung.« Viele Menschen verdréngen diese Beleidi-
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gung soweit, daB sie sie nicht einmal inehr spiiren
oder diese unbewuBt auf andere Bereiche des Le-

bens verlagern und kompensieren, was allerdings
ein gesellschaftliches Phiinomen fiir alle modernen

Industrie- und Konsumgesellschaften ist.

Die Konsumbefriedigung spielt in der DDR einc

zentrale Rolle. Nicht etwa nur im Sinne der Befriedi-

gung, sondern auch im Sinne der Befriedung. Schon

Céisar hatte die Lnsung: >Brot und Spiele fiir das

Volkl< (Konsumenten lassen sich leicht beherr-

schen!) und die Partei der Arbeiterklasse als bewuB-

te und revolutionére Vorhut derselbigen stellt die

sogenannte Hauptaufgabe, deren Anliegen die »im—

mer bessere Befriedigung der materiellen und kultu-

rellen (sic!) Lebensbediirfnisse der Werktétigen i5t«.

Eine immer wieder und zu jedem AnlaB hergebetete
Formal, mit der man sich eine mirakulose Entwick-

lung in der DDR verspricht und deren Orientierung
in dem theoretischen Zauberspruch und vor allem

und arn deutlichsten in der gesellschaftlichen Praxis

eindeutig und ausschliefilich materiell ist.

Eines haben die alten und neuen Staatssozialisten

und Stalinisten in ihrem mechanischen und massen-

wahnsinnigen Menschenbild vergessen. Die

menschliche Seele, die Sehnsucht, Religiositét, dem

Traum, das Ideal, die Utopie deren Synonyme es

noch viele gibt. Der edle Gedanke des Sozialismus.

wurde aus der Utopie zur Wissenschaft erhoben,

)yrealisiert und entwickelm, damit dogmatisiert und

dann zum Stalinismus pervertiert. Dem Sozialismus

ist damit (mit dem Anspruch auf reale Existenz) als

unbekanntem SchloB auf fernem Felsen groBer
Schaden zugefiigt warden, Das Ideal ist in diesem

begrifflichen Zusammenhang in den DDR—Kopfen,
und wahrscheinlich wohl auch anderswo, zerstort

worden.

In einem autoritéiren Staatssystem wie der DDR

kann das nut zu Frustration. Rdckzug auf die Pri-

vatsphéire, Anpassung oder Zwiedenken (Orwell)

bzw. Schizophrenic ffihren.

Viele sind sich dessen bewuBt und viele suchen

trotzdem oder gerade deswegen nach Alternativen,

versuchen fiir sich und andere neue Moglichkeiten

und Betétigungsfelder zu finden. Die >>Beleidigung«

durch den >>real existierenden Sozialismus« ist la-

tent, pazifistische Gedanken nehmen mit der Zeit

der existentiellen Bedrohung durch einen Nuklear-

krieg eine immer gréBere Bedeutung an und diese

Leute sammeln sich in der DDR, wenn nicht im pri-

vaten Bereich, so zum gréfiten Teil unter dem Dach

der Kirche. Wenn die Leute auch nichts mit der Re-

ligionsinstitution Kirche zu tun haben wollen, so bie-

tet sie doch zunéichst den einzigen nutzbaren, nicht

vom Staat kontrollierten und gesteuerten relativen

Freiraum in der DDR. Das ist der Boden, den zu be-

stellen sich lohnt. Seine Fruchtbarkeit wird sich er-

weisen.

»Je entschlassener wirsind, unser ganzes Ideal zu ver—

wirklichen, umso gewisser werden Staa: und Privatei-

gentum in der memchlichen Geschichte fiberwunden

werden. «

(Errico Malatesta)

Veneeremos,

Friedhelm Schwarz

Betrifi't SF-l7 —- A-Szene

Wfihrend der Lektfire dieser Rubrik stellte sich bei

mir zunéchst ein Gefiihl mittelschweren Unbeha-

gens ein, das sich nach einem zweiten Durchlesen -zu

einem handefesten Arger ausweitete. Diesen Arger
mdchte ich jetzt bei Euch, seinen Verursachem los-

werden. Meine Kritik richtet sich nicht in erster Li-

nie gegen die Position, die Ihr dort vertretet (Zusam-
menarbeit mit Marxistcn ist fiir Anarchisten nun mal

ein brisantes Then-Ia); sie richt'et sich gegen die mani-

pulative Weise, in der Ihr Euren Lesem diese Posi~

tion, kurz vorverdaut, mit einem unausgesproche-
nen »friB!« vorsetzt. Als sachlichen Einstieg in eine

»Kooperationsdiskussion<<, die angesichts der

Schwiiche und (faktischen!) Ghettoisierung der An-

archisten in (West)Deutschland dringend notwendig
ist, kann man die knapp fiinfzig Zeilen dieser Spalte
beim besten Willen nicht bezeichnen. Sie stellten

eher den unmtierstéindlichen Versuch dar, den SF

31; Forum fiir diese Diskussion zu disqualifizieren.
Da wird der unvorbelastete Leser auf die Schnelle

mit den unerfreulichen' >>Tendenzen einiger Genes-



sen« bekannt gemacht, die sich >>aus eigener Theo—

rie— und Perspektivlosigkeit an die >Volksfront< aus

BWK und KPD'ML anhéingen.« lch nehme an, daB

mit diesen, nicht naher bezeichneten Genossen die

Leute von der Anarchistischen Foderation Siidbay-
ern gemeint sind; auf jeden Fall strauben sich mir

hier schon die Haare, denn sowohl Wortwahl als

auch >Argumentationsstruktur< (d.h. in diesem Fall

das in den Raum stellen unbeweisbarer, aber emo-

tional wirksamer Behauptungen, um eigene (Vor-

)Urteile an den Mann/die Frau zu bringen) erinnern

mich frappierend an Ergfisse der—von Euch zu recht

kritisierten K-Gruppen. Dazu paBt, die »Volks-

front« verkiirzt und sachlich unrichtig als Zusam-

menschluB von BWK und KPD’ML darzustellen.

Soweit ich informiert bin sind dort die Organisatio-
nen AFSB, BWK, FAU-HD, FAU/R, KG (NHT),
KPD und PA beteiligt, also ein breites Spektrum re-

volutionarer sozialistischer Gruppen.
Sowohl mir (als auch anscheinend Euch) liegt als

Info-Material fiber die »Volksfront«, auf das wir uns

hier beziehen kbnncn Iediglich die betreffende Bei—

lage des »Freiraum« vor;
— reichlich wenig fiir eine

sachliche und qualifizierte Analyse, wie Ihr sichcr

zugeben werdet. Auf den Inhalt der Beilage geht lhr

>>sicherheitshalber<< gar nicht erst ein; Eure Vorwiir-

fe kénnten dann ja, zumindest in der vorgebrachten

Form, fragwiirdig erscheinen. 1hr verliert noch nicht

einmal ein Wort zu den anarchistischen Textbeitra-

gen, die ffir sich genommen sicher bei keinem Ge—

nossen Eures Redaktionskollektivs auf gréfieren
Widerstand gestoBen wiiren. Fast rfihrend finde ich

Eure Beffirchtung, Anarchisten kb'nnten sich durch

die Zusammenarbeit mit Marxisten am autoritaren

Bazillus infizieren und in deren Organisationen »ab-

geworben<< werden. lch halte es ffir wahrscheinli-

Cher, daB marxistische Genossen ins libertare Lager
iiberwechseln, wenn sie den Anarchismus in der Pra-

xis, und nicht nur iiber verzerrende Funktionarsvor-

trage und -schriften kennenlernen. Wir di‘irfen uns

durch frustrierende historische Erfahrungen nicht

dazu verleiten lassen, alle, die sich in irgendeiner
'Form zum Marxismus bekennen als >>Aut0ritiire<<

undifferenziert fiber einen Kamm zu scheren. . . Falls

Ihr es vergesscn haben solltct: Die linkS‘marxisti-

sche Opposition ist im Bercich des »real existieren-
den Sozialismus<< genauso verfolgt und massakriert

worden, wie die anarchistische. Wir sollten standig
beobachten mit wem Zusammenarbeit und auf wel-

cher Ebene sie méglich ist, ohne dabei unsere Prinzi-

plen auBer Acht zu lassen. In diesem Sinne mochte
ich Euch bitten, bei Eurer weiteren Berichterstat-

tung zu diesem Thema sachlich und informativ Zu

berichten, denn platte Polemik schadet nur unserer

Sache, dem Kampf ffir cine freie Gesellschaft — und
nicht zuletzt auch Euch.

Freiheit und Gliick!

Bernhard Beier, Krefeld

Anmei-knng: Ein Briefwechsel mit Bernhard hat be-
re1ts emlge Klarung gebracht; trotzdem wollen

‘

anch kurz 6ffentlich etwas dazu sagen weil er wbvllil
nicht der einzige sein diirfte, der zumindest »i

'

tiert« war. Zuerst zu den »Fakten«: Die >>Volrkn.
front<< war eine Konstruktion der KPD’ML zus—
Bundestagswahlkampf, damals hieB das auf Anfra

m

»KPD’MI.. und unabhangige Personen<<. Die and?E
ren Organisationen haben sich im Lauf der Zeit d‘
ser >>Volksfront<< angeschlossen, dabei stellt die-
BWK die ffir uns ernstzunehmendste Organisat'

er

dar, entstanden aus dem KBW bei dessen Aufllq'n
sungserscheinungen. Unterschlagen haben wir Kg}—
und PA, die eher als kommunistische Grup en d

als Organisationen anzusprechen sind. Untgr >>a

enn

chistischen Genossem meinten wir — soweit si “‘th
als Anarchisten definieren — die inzwischen ant:3 51lc"
ste sfidbayrische Foderation AFSB die FAUglfl 9—
delberg (ebenfalls nur eine Gruppei und die lgAil
Ratekommunisten. Fiir die AFSB gehr’irt nun d'/
Miinchner Gruppe AAU (Anarchistische Arb

‘

le

Union) der »Volksfront« an.

elter

Kurz noch zum Hintergrund: Die Mil
ist der aktive und gréBere Teil der Mfi:::::: 958/
IAA-Gruppe, die sich von der FAU/1AA abspalte-
te, Lia. aus Unstimmigkeiten mit der >lasehen Ta e

spolmk< der FAU/1AA (z.B.Nichtteilnahme an EC»
Punk-Demo in Hannover etc.). Es diirfte sich b

r
der AAU und der Freiraum-Redaktion Zur Zeit ucl
cine >>Organisation<< von ca.10 Personen handelrrtn
d.h. uns Stért mehr der »groBe Anspruch«, dic »Vor:
spiegelung falscher Tatsachen<< als die Inhalte z B
dcs Freiraums, der ja auch in sich keineswegs eine
einheitliche Meinung zur Organisationsfrage ver-

tritt.

Die FAU-Heidelberg nannte sich bis vor kurzem
auch »Anarcho-Stalinisten« und diirfte ebenfalls ei—
ne Organisation von maximal 5 Personen sein.
Die FAU/R (vgl. SF—Nr.0 und SF-Nr.2) setzt sich
aus Ex-Marxisten zusammen, die bewuBt in die

Hamburger Gruppe der FAU/1AA (damals noch

IFAU) eintraten, alle'alten Hamburger Mitglieder
ausschlossen, einen KongreB cinberiefen, die IFAU
)toffiziell auflfisten(< und die FAU (heute FAU/R)
begrfindcten.(Vgl. taz >>Putsch in der IFAU<< und

5F.Nostalgienummer). Danach veroffentlichten sic

eine zeitlang die »Direkte Aktion« in derselben

Nummerierung wie die >>Direkte Aktion« der

IFAU.

Uber ihre heutige Grofie wollen wir keine Aussa-

gen wagen, allein als »Organisation« wiirden wir sie

nicht ansprechen. Nimmt man solchc Kriterien fiir

cine Organisation, ware das Redaktionskollektiv
deg SF ebenfalls eine solche... Und das ist uns zu

traurig. Zum Thema >>Ratekommunistenf< ware

noch anzumerken, daB Mao und Lenin keine sol-

Chen waren, aber von der FAU/R haufig ziticrt wer-

den, wahrend ein Pfemfert (von dem dieser Begriff

im deutschen Sprachraum gepragt wurde), ein Otto

Rfihle u.a. dort nicht weiter beachtet werderl.

Zum anderen: Historische oppositionelle Korn-

munisten, 2.8. Rosa Luxemburg, Oskar Kanehl.

finden im SF genauso immer Platz, wie aktuelle kri-

tische Marxisten
, z.B. Johannes Agnoli, Arno

Klonne, SB-Thesen usw. ‘

Um die Ghettoisiemng des Anarchismus 1“

durchbrechen kann nicht das Hineinbegeben in

ghettoisierte K-Gruppen-Strukturen als Mittel vor-

geschlagen werden. Zusammenarbeit mit Kommll'

msten lehnen wir nicht ab, allerdjngs zu Sachthc-

men, zu klar definierten Aktionen, Demonstratin-
nen etc. — das heiBt aber nicht, daB wir deshalb in ci-

nen organisaton‘schen Zusammenhang mit diesen

Gruppen gehen mfissen. Im Klartext heiBt fiir uns

anarchistisches Verhalten, dafl wir uns fiir »Sachen«

—also 2.8. ffir eine Bl, gegen die Startbahn, gegc"
die Volkszahlung etc4 einsetzen und darauf achten.

daB da keine Organisation diese >>Sachen« fiir ihrc

Organisation auszunutzen und zu miBbraucben ver-

sucht. Etwa nach dem Motto: (138 am Ende dic

»S_tartbahn« funktioniert, aber dennoch gefeiert
wird, weil die Organisation sich ein paar neue Mil-

glleder geangelt hat. Gegen dieses Organisations-
denken haben sich bisher meist nur Unorganisiertc
u'nd Anarchisten stark gemacht — und das kénmc

sich bei einer »Volksfrontbeteiligung<< ganz schné‘ll

andern. »Von unten auf« - ein Wahlspruch dcr

»Um_onisten« (AAU—E) der 20er Jahre ~ bedeutct
>>Basrsarbeit<< und nicht, daB sich die »Leiter der ZK
bzw. die Delegierten der Organisationen<< zur Bern—

lung fiber die nachsten Schritte der »Volksfront«

”fife"; - es tut uns leid, aber das alles kommt uns ZU

schr als Kopie der Aktivitaten von K~Parteien def

3Qer Jahre vor, als daB wir es wirklich emst nehmen

konnten.
Also

Verkilrzt: Zusammenarbeit mit oppositionellén

figgmumsten, gegenseitige Unterstfitzung bei Ak-
n, gememsames Benutzen von LB. Hausern.

Dka- und Satzmaschinen usw. usf.: ja.

All?“ VCTZithen wir auf Organisationsfetischismus

131 revolunonarcs Pathos, wenn schon nicht aus

bcrzcugung (Zn der der SF allerdings grundsatzlich

"83?)
dann

tvemgstens solange, solange die Realitiit

1803:? (liar leweiligen Organisation. revolutionarcs
innerhlibm

der BRD, schwache Organisationsgradc

findereas
der Anarehobewegung etc.) eine deutlich

5 ff
prache spncht und gegenteiliges Verhalten

.0 O enstchthch entlarvt, dafi es dem Anarchismus

qufgCSBml
mehr Schaden zufiigt als daB man ihm

h L'Uberlassen wir dieses~ganz ohne Polemik — lai—

2:11.].ch und' fiberlebte Pathos den K-Gruppen-

ne

au em, die dan'n an ernstzunehmenden Part—

Ag" Worden‘ wenn Sle stch wirklich die Theorie und

hCUItIiOnsformen dcr alten Ratekommunisten und
ger Parteiunabhangtger Marxisten aneignen.



*ALTE AUSGABEN DES SF:

Um neueren Abonennten die Gelegenheit zu geben,

ihrc Sammlung zu vervollstéindigen und bei Bekann-

ten und Intercssierten zu einem gi’mstigen Preis fur

den SF zu wcrben, machen wir folgendes Angebot:

»Ffir 4 aitc Ausgaben schickt ihr uns 10 DM (Schein,

chrweisung, Briefmarkcn). Welche Nummern ihr

habcn wollt, schreibt ihr dabei. Zur besseren Orien-

tierung hier die Inhaltsangaben dcr noch lieferbaren

Ausgaben. Inzwischen sind wieder fi‘mf Nummern

lieferbar; zusiitzlich haben wir cine mit Anmerkun-

gen, Register, Vorwort, Rezension etc. kommen-

tiertc »Nostalgie«-Auswahlnummer« zusammenge-

stellt, die ausgcwz’ihlte Beitrage aus den Nummern 0

bis 12 enthiilt. Diese Nummcr betrachten wir auch

Ills J ubiliiumsnummcr zu unserem S-jfihrigen Beste-

hen (t) ,
das wir ganz nebenbei (keiner hat’s gemerkt,

keine Torte kam, noch nicht mal ins Gesieht. . .) am

1. Mai 1985 fiberstanden haben. Zum Inhalt siehe

unten. Von den alten Nummern bleiben (fiir 10.-

DM) liefcrbar:

Nr.13: (64 Scitcn)
* Zeit-Echo * Anarcho-Organisierung (FLI etc.) it

Kahelfernsehen * >>Containment...« * Baktcriolo-

gischc Kricgsanfiinge ‘k Thoreau * Libertéire Pad-

agogik * Interview mil Johannes Agnoli 1k Kritik an

S‘ Gesell * Hoehzinspolitik der USA * Frojekte-

messe it Landaucrs Aktualitiit * Ausbildungsver-

bot * Nachruf * IAA-Geschiehte *DAS in Spa-

nien, [LTcil * Zeitschriftcnschau * Buchbespre-

chungen * Repression mit §129a * Kleinanzeigen,

hautnah etc.

Nr.l4: (64 Seiten)
1" Arbeit, Entropie, Apokalypse und 35-Stunden-

Woche * Geheimer NATO-Stfitzpunkt auf den Fa-

rérn * Cruise auf U-Boote
- NATO-Plane

* Euro-

pawahlboykott 1|: Antipiidagogik contra Libertare

Piidagogik * Gesell-Diskussion * Das lctzte Inter-

Vicw mit Augustin Souchy; + Filmbesprechung 1).“:

langc Hoffnung * Aufruf nn Anarcha-Femtmstm-

nen * Kritik an den Okolibertiircn u.v.a.m.

Nr. 15: (64 Scitcn)
* Kulturnummer? * FLI-Treffcn (Lutter) ir Aut0<

matisierungsdcbatte * Interview mit A. Gorz '*
Frau-Mnnn-Maschine * Hacker * Piidagoglk-Dls-

kussion * F. Ferrer * Anti-Kricgs-Museum,
ein In-

lCl’View * Europnwahlnachschlag
* Migros—Oppo.

Si“0n * Projektemesse
* Souchy: Mextko *. Rei-

mers: Oskar Knnehl 1k Faschismus-Antifaschismus
* S.Gesell-Diskussion * Oniori * Libertarc Co‘

mics * Vencdig Veranstaltungsplan * u.v.a,

fivm
-»

«Ma
Ma“

Nr.16: (64 Seiten)
* Venedig—Berichte (5 Teile) * Feminismus und

Anarchismus (Vomag aus Venedig) it 1984 = Die

Ware (J . Clark-Vortrag aus Venedig) it Zur Wende

* IWF—Kritik ‘k Kolumbien/Selbstverwaltung 'k

»Atommiillpriester« * Buko—Bericht ‘k Oskar M.

Graf * >>Bakuninhiitte<< — Erinnerungen von Fritz

Scherer * Nachruf auf Otto Reimers * Stowasser-

ProzeB * u.v.a.

Nr.17: (64 Seiten)
fir A—Szene fir Industrialismus-Kritik, Teil 1 (Ansatz

von Alvin Toffler) * Sozialstaat oder Marktanarchie

ir Bookchins Natur- und Evolutionsverstandnis *

Mensehenrechte ir Chile-Widerstandstage ‘k Puerto

Rico Landbesetzungen * Angst des Burgers vor

dem Anarchismus (Casas Viejas) * >>Nahrbodenfor-

schung« Neonazis * Spuren der Besiegten (Rez.) *

Zeitschriftenschau * u.v.a.m.

* Gerade noch eingetroffen: Von einer Vertriebs—

stelle haben wir jeweils ca. 20 SF der Nummem 9

(NR-Diskussion), 10 (VOBO-Nummer, NR), 11

(Soziale Bewegung) und 5 SF der Nummer 12 (Anti-

Kriegs-Nummer) zuriiekbekommen, d.h. solange

der Vorrat reieht, kénnen auch dicse Nummern (Er-

satz bitte angeben!) noch mal bestellt werden.

»Nostalgienummer« (100 Seiten: 10.-DM):

seit Juni ’85 lieferbar; auch im Vertn‘eb:

Regenbogen—Buchvertrieb, Seeiingstr. 47, 1000 Ber-

lin-19

* Fur und wider den Anarcho-Syndikalismus (Nr.0)

* Patty Hearst — Sozialkritisches am Beispiel der

SLA (0)* Die Freiheit der Frauen (3) * Anarchisti-

sehes Subjekt (3) * Interview mit Augustin Souchy

(8) i' 100 Jahre Marx (12) * Nadge und Awacs (5) *

War War B. Traven wirklieh? (4) air Natio'nalrevolu-

tionare (9) * Zur Notwendigkeit der sozialen Bewe-

gungen (11) * Utopie und £in (10) if Anmerkun—

gen zum Staat (10) 1k Hambacher Fest (7) * Doku-

mentarfilme zum Spanisehen Burgerkrieg (7) *

Chomskys Anarchismus (8) u.v.a., Register alter

SF-Beitrage, kurze Geschichte der Zeitung. . .; An.

merkungen und Kommentare zu den Artikeln, ih-

rem Echo etc.

Redaktion Schwarzer Faden

Postfach

7031 Grafenau-1

(Neue Adresse !)

,MM

nniert!

*ABOAKTION!!!
Jede/r (let/die noch 1985 4 Nummem abonniert er-

hfilt den Comic von Peter ReicheIt/Robert Jarowoy:

»Der Wilde Western wie er wirklich wan (6,80 DM,

ans: Mirehen aus der Spafiguerilljia, Trotzdem-Ver-

lag) g r a t i s. Wer gleich ff]: 8 Nummem ahonniert

erhilt zusaitzlich den Science-Fiction-Roman van

Klaus Sehfifer: »Sie nannten sic Erde« (l4.-DM,

Troudem-Verlag).

«Dada siegt» («Dada triunta»), 192°.
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